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lobalISIerung
lahmendeGesefzmc'ifiig/(ei/

Durch die 6kon0mische Umwfilzung
sind ticfe Veriinderungen in Gang ge-

kommen
, die auch in Zukun ft um fassend

und einschneidcnd unserpolitisches und

gcsellschaftliches System umgestalten
warden. Die (Skonomischen und politi-
schen Gcschehnisse erzwingen u.a.

Deregulierung der Arbeitsvcrhiiltnisse

und die Zerstijrung des Sozialstaats.

W0 das Ende dieScr Umgesmltung scin

wird, weiB nicmand. Was nicht hciBt,
daB kcine Interesscngruppc vorhanden

ist, die radikale Ziclvorgaben macht.

Im Gegemcil; zum Erhalt und Auf—

schwung dcs Kapilalismus bleibt nur

Cin sozialslaatliches Rudimem mb‘glich.
Da sich die Entwicklung gegen cine or-

van lore/)2 Schré'fler

hebliche Zahl von Menschen richtet'

und dercn Reaktionen noch nicht cin-

zuschéitzen sind, geht mit dem Sozial-

abbau auch ein Demokrau'eabbau und
ein Ausbau ékonomischer Machlposi-
tionen einhcr, was hier nur angedeutet
bleiben kann. SLraffer, schneller und

ohne bremsendc Opposition lieBe sich

gegen >>eine wachsende Gruppe von
Mcnschen in unsichererwirtschaftlicher

Lage.« (Muller 1996: 12), noch mehr

und zijgiger durchsetzen. >’>Dic Ckono-

mic friBt die Demokratie<< (ebd.) noch

schneller, wenn sich die Massen auf

den Fatalismus einlassen und >>klar isL:

Gegen die Globalisierung zu sein is: so

sinnvoll, wie sich fiber das schlechu:

Wetter
'

Zu beschwercn.« (Piper 1996:

18)
'

Abe:die Ursachen grfinden sich nicht

aus fibermenschlichen Marktgewalten,
sondem sind fiber Jahrzehnte durch Be-

schliisse auf intemationalenTmffen vor-

angetrieben worden; ein Ubrigcs leistet

die technologische Entwicklung. Da~

durch sind Zwfinge entstanden, die hier

aufgezeigt warden soilen.

Die erfolgreiche Wiedereinsetzung
dcr liberalcn Wirtschftslehre hangt mit

'derGlobalisierung eng zusammen nicht

und die Gewinne flieBen nicht ameilig
in dis Kassen der Gesellschaft. Das In-

teresse an wirtschaftlich‘em Wachstum
is! grfiBer als das Interesse alle Men-

SF 2/97

Foto:
Hiirby
Sachs/Version



- schen mit dem Nfitigsten zu versorgen.
Wenn, wie prophezeit wird, 20%

lohnabhfingig arbeitende Bevblkerung
flit den Weltkapitalismus ausreichen

werden, fragt sich, welches Interesse

die fibrigen 80% am Erhalt des Weltka-

’
pitalismus haben werden, wenn sie nicht

existentiell und sozial abgesichert sein

sollten.

Neue Wellékonomie

In derZeitvom 5.4.96 schrieb Nikolaus

‘

Piper: >>Schon als Karl Marx starb war

die Welt ein globales Dorf: Dampf—
schiffe, Eisenbahnen, Telegraphen, der

Bau des Suezkanals lieBen den Globus

schrumpfen.« Das legt den SchluB nahe,
daB es heuLe wie‘damals um dasselbe

Prinzip geht, aber unter anderen Bedin—

gungen. Insofem fiihn der Begriff Glo-

balisierung in die Irre, denn erst hinter-

griindig werden die vielen komplexen
und zum Teil widersprfichlichen Pro—

zesse, die die ncue dkonomische und

poliLischeLagekennzeichnen,deutlich.
In ersler Linie ist mit dem Begriff die

globale Vereinigung die Markte und

Okonomien gemeint.
1973 leitete die Deregulierung dcr

Geldwirlschaftaufdem internaLionalen
Finanzmarkt den Umbruch zum Neoli~

beralismus ein. Denn durch die Zerslfi-

rung des Brenton-Woods Abkommens,
d.h. die Aufhebung dcr Dollar-Gold

‘

Bindungen der Wéihrungcn, cnlstanden

dic fibcrstaall ichen Finanzméirkte. (Vgl.
Bischoff 1996: 10) Ebcnso crhbhlcn

sich durch die microelckLronischen digi-
talisierten Informalions- und Kommuni-

kalionsmbglichkeitcn dieDalcnmengen
enorm, und es wurdc mnglich, aufbrei—

terer Basis und gleichzcitig schneller,
intemalional in Kontakt zu Lretcn.

Seit den 806m setztaufdcrwirtschaft-
lichen Seile ein schneller FluB von Geld

und Technologies ein und ermfiglicht
flexible Produklionsvcrlagerung und

wirlschafllicheStrukturveréindcrungen.
>>Weltmarkt heute hciBt vor allem ncue

Néhe, hohe Dichte und lntensitfit der

transnationalen Beziehungen «.

(Altvatcr 1995: 196) Fiir die BRD kann

das heiBen, daB wenschbpfungsinten-
sive Kemfunktjonen von Unlernehmen,
wie z.B. >>Forschung und Enlwicklung,

Design,Finanzwinschafl«,hierbleibcn,
wé'ihrendlohnintensiveproduklionsnahe
Bereiche cher in Wachstumsrcgionen
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wie Asien angesiedelt werden. (Vgl.
Rdsner 1995: 477) Es findet eine dich-

lere wirtschaftliche Verflechtung zwi-

schen S iidostasien (Japan), Nordamefi-
ka und der EU statt, das heiBt, die soge-
nannte Triade der Metropolen, zu der

die Tigerstaaten mit ihrcn flexiblen

Volkswirtschaften stoBen. Anhand der

Entwicklung der lelzlen 10 Jahre léiBt

sichdiezunehmendeKonzentration des
Handels und der Produktion auf die

Metropolen ablesen. >>Innerhalb der In-

dustrielélnder konzenlrieren sich die

Direktinvestitionen zu weit fiber 90%
auf die Triade aus Westeuropa, Nord—

amcrika und Japan.« (Globale Trends
1996 2it.n. Bischoff 1996: 3) Durch
dieses Zusammenrficken des Wellwin-
schaftsraumes auf die Triade, ist der

Raum nicht so global wie es zuerst

klingt, abet es steht das technische Po-

tential bereit, um den letzten Winkel

der Erde mit einzubeziehen, wenn die

6konomische Ausweitung oder Ver-

schiebung der bestehenden Blficke dies

erfordern sollte. Bedeutend sind in die-

sem Zusammenhang Gen- und Atom-

wissenschaft, die den Microkosmos er-

obem und die letzten weiBen Flecken
schlicBen. Patentiert und technisch er-

faBtwirdallesbisinskleinsteverwenbar
gemacht.

‘ '

Gleichwohl bestehen Zentrnm und

Peripherie in verschiirfter Form weitcr.
»Die Kehrseite ist eine geradczu er-

schreckende Marginalisierung ‘

ganzer
Regionen der Weltwirtschaft - allen vo-

ran Afrika.« (Bischoff 1996: 3) Aber



als ein Widerspruch halten in den Peri-

pherien lohnintensive Produktivitfits-

inseln Einzug, wéihrend aufder anderen

Seite in den Metropolen Starker Merk-

male der Peripherie, wie z.B. Analpha-
betcntum Oder Verelendung, zu boob-

achten sind.

Aufgrund dicser Vemetzung, mittels

der Inlemationalisierung derTransport-
, Informations- und Kommunikations-

moglichkeiten, kann das Kapital immer

antonomcr agieren und ist an SLandorIe

nlcht fest gebunden.
.

.Letztlich fiihrtc die Auflosung der

Blpolariuit 1989 und der Systemwett-

bewerb zu ciner Ausdehnung der kapi—

lahstischen EinfluBsphfire. Der Begriff
dcr >>Neucn Weltordnung<< setzte sich

durch. Wiihrcnd des Konkurrenzkamp-

fes des westlichen Kapitalismus und

des Staatssozialismus im Osten, war

der Weston zum Erbringen von Sozial-

standards gezwungen, was nach dem

Zusammenbruch des »realen Sozialis—

mus<< entfiel.

Foto: R. Marc/Version

lnnovoiive Technologie
ols Mo’ror der

Globalisierung

Durch die sogenannte >>digitale Revo~'

lution,diemitderEanicklung derMic-

roelektronik einsetzte, kam es zu einer

weltumspannenden Schaffung neuer

Produktivkréfte, welche es ermogli—
chen, sichper Satellitenkommunikation

und neuen Steuerungs— und Kommuni-

kationspotentiale weltweit Méirkte zn

suchen.Ein unmittelbarerVergleichvon

Preis und Qualitfit, sowie Produktions-

standorten wird moglic-h, wail >>.. fast

fiberall die gleichen hohen Techno-

logiestandards eingesetzt and entspre—
chend hochweriige Produkte erzeugt
warden kdnnenxk (Rosner 1995: 476),
was die Wettbewerbsvorteile der fiih-

renden Industrieiéinder in Frage stout.

Wobei, wie oben dargesteflt, sich der

Vergleich fiberwiegendin den Blocken

und Menopolen bewegt und die Dyna-
mik der Innovationsschiibe stark be-

schleunigt wurde, so daB das Halten der

neusten technologischenStandardseine

Frags dos zur Verffigung stehenden Ka-

pitals' ist.
‘

Ob_ in China deutsche Telefonbficher

abgetippt werden, cine deutsche Thea-

terzeitschrift in Singapur gedmcktwird,
u‘m fiber die Karibik in die BRD ausgev

Iiefert zu werden Oder in Indien Biicher

fibersetzt warden, um dann via Com-

puternetz in andere Lander und Kanti-

nente zu gelangen:
»Die Flexibilitfit der Massenproduk-

(ion wind dutch cine variabie Automati-

sierungstechnik sowie neue Organisa-
tions— und Steuemngstechnologien her—

gestellt, die zudem eine betriebeiiber-

greifende Reorganisation des Wort-

schdpfungsprozesses ermoglicht.«
(Bischoff 1996: 5)

Jeweils giinstigere Kostensirukturen

der verschiedenen nationalen Wiri-

schaftsstandortekonnen mitdiesen mo-

dernen Technologien kombiniert wer-

den. Wfihrend friiher der Computer our

in derLage war, in cine Kiste zu greifen,
besitzt er hence die Ffihigkeit uniter den

in der KistebefindlichenTeiien zu untor!

scheiden.Resullatist,daBz.B.Produkte
individuellen Wfinschen angepafit wer-

- den kdnnen, was die Angebotsbreiie in

der Autoindustrie zeigt. Bischoff fiihrt

die Systemtechnik als das alles ent-

scheidende Merkmal, »..den springer:-
den Punkt der neuen Rationalisierungs—
konzeptionen<< an. Ffir die Angestellten
und Arbeiterlnnen (auch in lean pro—

duction) bedeutet dies

zunehmend »...computergestiitzt,aiso
indirekt auch mit Hilfe der Mikroelek—

tmnik,. .. wegrationalisiert (zuwerden).«
(Kurz 1995: 49)

Aufgrund der verschwindend ge-

ringen Transportkosten und der oben

erwfihnten Mechanismen, werden die

SF 2/97 [5]



einzelnen Nationalslaaten gegeneinan-
derin Konkunenz gesetzt und die trans-

nationalen Untemehmen kennen sich
daran orientieren, »... wo zum Beispiel
die Besteuerungs- und Finanzierungs-
konditionen gijnstiger, dieUmweltstan-

dards groBziigiger und die Arb'eits— und

Sozialkosten niedriger sind.« (Rosner
1995: 479)

En’rscheidende

Weichens’rellungen Uber

den Wel’rfinonzmork’r

»Wenn von Globalisierung die Rede

ist, gehlesjedoch zumeist nicht in erster
Linieum dierealwirtschafllicheSphfire,
wie es die Standortdebaue nahelegt. Im

Zentrum slehen die Finanzmarkte<<

(Bischoff 1996: 61) schreibt Joachim

Bischoff, denn die Umstruklurierung
der Finanzmarkte fiihrt dazu, (138 »...die

GroBuntemehmen miteiner verandenen

Geschélftspolitik (reagicren)...«. (ebd.)

MitderAufgabederSLeuerungderimer-
nationalen Finanzmiirkte (Weltwah-
rungssystem) 1973, km es zu cincm

dezemralen Auibau, namlich mehrercn

Finanzzenuen, gekennzeichnet durch

cine »dualislische Struklur<<. Auf dcr

cinen Ebene den »...weilgehend unregu-
lierlen, staatsfreien internationalcn Sek-

tor...« und auf der andcrcn Ebcnc die
»... miteinander konkurricrcnden na-

tionalswatlichen Finanzsystcme( )é< dcr
Metropolcn. (cbd.) Die dominamen nio-
netéiren internationalen Handelszemrcn
fibcn dabci »... zunchmcnd Druck auf

die nationalen Wa’hrungs- und Finanz-

systemc<< aus. (cbd.) Diese crsle Ebcne
ist im Laufe der Zeit u.a. durch‘ die

fehlendc Deckung rcalcr Produklions-

prozessee, durch Fabrikcn,-Giitcr und

Waren, zu cincr »Blasc« (Kurz) odcr

cinem »spckulative(n) . Karlenhaus<<

(Altvatcr) mulicrt, mit hervorgerufen
durch die Talsache, daB »...liiglich von

1000 Mrd. (umgesetzten) US$...(nur)
rund 1%, zur Abwicklung des Welt-

handelé benijtigm (Altvater 1994 a: 219)
werden. Die seit 1973 erfolgte Abkopp-

lung der globalen Finanzerome vom

realen Kreislauf der Giitcr und Dienst-

leistungen und die Beseitigung der

Golddeckungen der wahrungen, be-

'wirkte, daB »...kein Land mehrzu Wah-

rungsdisziplin‘und Leistungsbilanzaus-

gleich verpflichtet war. (...) Man ham:

[6] SF 2/97

das Welt-Wéihrungssystem dutch eine
weltweite Konsumenten—Kreditma-
schine ersetzt!« (Hankel 1995: 696)

Die bkonomischen, sozialen und fi-
nanziellen Unsicherheiten und Auflo-

sungserscheinungen sind eine unmiltel-
bare Realction aufdie »monetéire Welt-
unordnung<<. Die fehlende nationalstaat-
liche WéihrungsaulonomiebeiderUber-
setzung dcr einheimischen Wahmngenin vausl'andische Wahrungen und die

»Konsumemen-Kreditmaschine« der
»imemational banking community<< mit
ihrem enormen Wachstum des intema-

tionalen Geld und Finanzkapitals, blei-
ben ffirdie Untemehmenspolitik voral-
lcm dcr Konzeme nicht ohne Wirkungso daB Rationalisierungen dutch neue
Sleuerungs- und

Automatisierungspo-
lentiale, Deregulierungen der Arbeits-
verhalmisseund »...Fragmentierung und
Regionalisierung von Produktionspro-
zessen und Dienstleistungsfunktio-
nen...« (Rosner 1995: 475) praktiziert
wcrden. Weil die nationale Wiihrungs-
autonomic nicht mehr gegeben ist und
die Wechselkurse insiabil sind, was die
stiindige Gefahr von Verlusten birgt,
»... (investiercn) mehr und mehr (...)

Unternehmen durcli Kapitalexport
markmah... . (...) Hinz‘u kommt, daB die

multinationalen Untemehmen (...) viele

nationale Adressen haben mochten, d.h.

internationaleTausendfiiBlcrmit vielen

nationalen Beinchen Werden wollen...«.

(Fischer 1996: 291)

Rekordgewinne ohne

gesellschofiliche

Ver’reilung

Trotz der stagnierenden Nachfrage auf
den Markten melden die Konzerne, wie

z.B. Volkswagen Oder die Bayer AG,
Rekorde an Gewinnen. Volkswagen
verdoppelte die Gewinnc des Jahres
1995 um! Bayer verbessertc den Gewinn
gegem'jber 1995 um 18% und »... steucrt
nach glanzenden Geschiifien 1996 cr-

neut (I) einRekordjahran.« (Junge Welt
Nr. 259, 5.7, 6.11.96.) Ebcnso zeigt
sich international diese Entwicklung,
denn dieGlobalisierungderProduklion
verschafft den GroBkonzemen riesige
Gewinne. Sokonntendie »Global 500<<,
die 500 groBten Untemehmen der Well
im Jahr 1995 15% und‘ im Jahr 1994
62% Gewinnzuwachs ve'rbuchen. Diese
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Gewinne leiten sich aber weniger aus

(der Produktion ab, als vielmehr aus

Spekulationen mit z.B. Wertpapieren
auf dem Weltfinanzmarkt. In der Pro—

duktion wird mit wachsendem Erfolg
versuchtdurch die Verbilligung derAx-

beit, sogenannter Lohnveredelung, die

Winschaftskriseabzufedem. Die Gelder

aus der Weltfinanzspekulation werden

nur geringffigig dutch die Investition in

Maschinen und Fabriken zurfickgefi’jhrt.
»Im letztenJahrwurden nur62 Pfennige
von 1 DM eigenen Finanzierungsmitteln
ffirSachinvestitionen genutzt. In wach-

Foto:
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Sendem AusmaB werden die/\Gewinne
auf intemationalen Finanzméirkten an-

gelegt.« (Hickel 1996: 300) Fijr die Fi-

nanzierung des sozialen Netzes bleiben

diese Gewinne unerreichbar und nicht.

besteuerbar, wie bspw. die Lohne, son-

dern bleiben dem Zugriff des Staats

verschlossen. Die soziale Sicherung
geht zu Lasten der ArbeiterInnen und

Angestellten,deren Beschéiftigungszahl
Sich lrotz allerBemiihungenbishernicht
Steigem lassen. Und von dieser Zahl

lliingtdieFinanziemng derSozialpoliu'k
1m Wesentlichen ab.

Notionoler Soziols’root im

Umbruch

Diegeschilderten Bedingungen zeigen,
daB die nationalstaatlichen Handlungs—
autonomien, bes. im sozialen Bereich,
von derGlobalisierung maBgeblich an-

gegriffen werden. Den Staaten kommt

auf Dauer das Nationale abhanden, je
Starker die Probleme auf supra— Oder

subnationale Ebenen angesiedelt wer—

den. Am deutlichsten wurde das bisher

im Zusammenhang mit der Erorterung
okologischer Get’cthrdungen.

Bob Jessop fiihrt an, daB die »...

normsetzende (...)Enlscheidungsmacht
nach oben auf supranationale Gremien

verlagertwird.«Fernersetzeeine>>1nter-
nationalisierung des Nationalstaatess

ein. Die nationale Regelung cler Sozial-

politik wird unterdie »...vermeintlichen

Imperative des intemationalen We'ltbe-

werbeS.« gestellt. (Jessop 1995: 11-13)
Nachdem der Kapitalismus in eine

Wirtschaftskrise geriet und der Produk-

tivitfitsanstieg ins StOcken kam, wurde

schlieBlich auf die »freie Entwicklung
der Mfirkte<< gesetzt. Der Charakter des

kapitalistischen Wirtscha‘ftssystems

wurdebislang durch Interventionen des

Staates sozial ummantelt, was nun zu-’

rfickgenommen wird. MitderEinleitung
derGATF-Uruguay—Runde 1986 wurde

auf der supranationalen Ebene begon—
nen, der globalen kapitalistischen éko—

nomie Schranken und Hindernisse aus

dem Weg zu rfiumen. Durch die Welt-

handelsorganisation wird u.a. liber~

wacht, ob die Verpflichtungen der Mit-

gliedsstaaten auf nationaler Ebene um-

gesetzt werdcn. Schlflpfrigkeit des Fi~

nanzwesens und ungezfigelte transna—

tionale Ausdehnung, bzw. deren An-

drohung von Untemehmen und Kon-

zernen, werden beschleunigt und selzen

die Lohnabhéingigen aller Lander unter

Druck, die in den Regierenden ihrer

Nationalstaaten kompetente Repr'asen-
tantInnen ihrer Belange vermuten.

War die Ckonomie bis vor ca. einem

Jahrzehntaufden Binnenmarktgerichtet
und konnte bei nationalen Notffillen

einer Branche Oder von Sektoren staat-

lich rettend eingegri fIen werden, so be-

steht transnational keine »weltsoziale

Umverteilungsinstanz<< f[ireine »Natio—

nalokonomie<< (, die) unter die Rider

des totalisierten Weltmarkts gekom-
men« (Kurz 1992: 3) ist, um in irgcnd-
einer helfenden Form tiltig zu werden.

Hier wird »gnadenlos gegen Zins und

Zinseszins<< (ebd.) abgerechnet.

Mork‘rwirrschofi in

Territoriolen. (Bremen?

Unter dem starken Eindruck der zuneh-

mendenBlockbildung (NAFTA/EU/...),
dieRatifizierung derVenrfigederWelt-

handelsorganisation(Verbesserung der

Marktzugfinge), der Entstehung des

Weltkapitalismus und dergleiehen, sind
die territorialen Grenzen der Staaten
fiir die Wirtschaft durchléissig gewor-
den. Was also ffir das Finanzkapital seit

Mitte der 70er Jahren mdglich ist, soil

nicht nur ftir Produkte, sondem sol!

auch fiir gauze Produktionsstfitten gel-
ten, indem »...die effektive AuBerlo'aft-

setzung zwischenstaatlicher Grenzen

fiir Geld und Kapital<< (Meyer 1995: 14)
stattfindet. Hat das Kapital die nationale

Bodenhaftung aufgekiindigt Oder mit
anderen Worten: liiBt sich schnell eines

der »vielen nationalen Beinchem he-

ben, wenn es unbequem zu werden
scheint? Wenn »... der Vorsitzende des

Aufsichtsrates von Daimler-Benz,
Edzarcl Renter, mit der Verlagerung der

Produktion ins Ausland, vielleicht nach

RuBland, wo esgenug ausgebildete, ge-
s‘unde und (so hofft man doch) ffigsame
'Arbeiter gibt.« (Chomsky 1995: 101)
droht, zeigt das, wie niedrig die Harden

geworden sind. Denn was Herr Renter

ankiindigt, haben Daimler—Benz schon
‘

etliche Firmen vorgemacht. Was sich
zwischen den USA undMexikoabSpielt,
findet auch tagtiiglich zwischen der

BRD und Polen statt. In Mexiko stehen

Fabriken in der unmittelbaren Néihe zur

Grenze, »...in (denen) mit zeitweilig
importierten Maschinen ebenfalls im»

portiertes Rohmaterial bzw. Halbfer-
tigwaren verarbeitet und/oder momiert
und die Endprodukte wieder exportiert
werden<< sodas »mexikanischeHandels-
ministerium<<. (ila, Nr. 185, 5.95 zitn.
KlaB 1996: 25) Mitdiesen Maquiladora—
Fabriken lassen sich Sozialstandards,
Steuerabgaben,Umweltbestimmungen,
Tarife bzw. Gewerkschaften hes. im

Herkunftsland unterlaufen und unter

Druck setzen.

Bei der Betrachtung der BRD/Polen
Grenze, die der zwischen den USA und

Mexiko, als Zugangsbarriere ffir Mi-

grantlnnen, an Sperr: und Uberwa-
chungsanlagen sehr ‘ahnelt, ist zu er-
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kenncn, wie stark die Funktion dcrarLi-

gcr Grcnzen ist. Auf dcr einen Scite
schafl‘cn Grcnzcn crstdie Voraussetzun-

'

gen, um Masscn von mobilen Menschcn

abzuschotlen oder/und fiir Industrie-

subvcntioncn, MaBnahmen zur Export-
-f6rderung und Steuerbcgijnstigungen
fiir Besscrvcrdiencnde u.v.m..

Aufder andcrcn Seite wird das natio-

nalc Tcrrilorium derTriadc zunchmcnd

zu ciner Art Flickemcppich dcr Regio-
ncn mit speziellcn, mchr odcr wcnigcr
gcfragtcn, Standonfaktorcn, die cbcn-

falls urn Wettbcwcrbsfzihigkeit buhlcn

und »... um unlcmchmcrischcsEngagc-
mcnt wcrbcn.« (Hiincl 1994/95: 14)
Das machcn sich Untemehmcn zu nutzc,
dcnn sic kénncn >>ihrc Exportposition
(...) langfristig (...) nur haltcn,wcnn zu-

mindcstTcilc dechrlschO‘pfungskeltc
vom Roh- bis zum Fenigprodukt auf

den Exporlmiirktcn vcrankcrt wcrdcn.«

(Allvatcr 1996: 1)

Tcrritorialc, nationals, oppositioncllc
Instanzen schlicBen nicht zum Vcrnct-

zungsniveau der Okonomieaufund be-

werkstelligcn nicht gemeinsamc Ent-

_scheidungcn und Ubereinkfinfle,um po-
lilisChc Eingn'ffc und Regulationcn in

dcr Gcofikonomic durchfiihrcn zu k6n~

ncn. »Wird man tatsiichlich einc inter—

naLionaIc Gcsellschaftsordnung nach

dcm Vorbild der Driltcn Welt errichlcn
kénnen: hochprivilcgicnc Wohlstands-
inscln (lcilwciscrcchlgrofic Inscln, ctwa

dic rcichcn Lander) in cincm Ozean
von Elcnd, totalit'zir anmutcndc Macht-’

mechanismcn innerhalb dcmokmtischcr
Formcn, diezunchmend zurbloBcn Fas-
sade wcrdcn?« fragt Chomsky (1994:
45).

Hit dic Okonomie spiclcn Grcnzen
immcr wcnigcr cine Rollc, abcr sic pro-
fiticrl cntschicdcn von sozial-gcscll-
schaftlichcn Auswirkungcn dcr Gren-

zcn.

Sfondortdiskussion: Eine

Scheindebofie?

Isl Wirtschaflsslandort cin »Unwort«

Oder wird der Standort in Zukunft das

allcs entschcidcnde Kritcrium scin, um

nicht, im klcincn wic im groBcn, aufdcr

6konom ischcn Vcrliercrscilc zu cndcn?

0ft iibcrwicgt dcr Eindruck, daB cs bci

dcr Argumcnwtion viclmchr um den

Standpunkt als um cine intercssenfrcic

Bewcrtung dcr Zusammcnhiingc gchl.
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>>Das Kapital forscht, produiiert, finan-
zicn Oder vcrkauft cben don, wo die
Bedingungcn und die Profitmijglich-
keilen am gfiristigslen sind<< slellt Bar-
bara Schreiber (1992: 41) fest. Die
Standortargumentation gibtden Vertre-
tcrInnen dcr 6konomischen Interessen -

cin Druckmittel in die Hand, mil dem
sich zwcifelsohne das Krafteverh'ziltnis
vcrschobcn hat, denn »jc ungehinderter
sich Warcn-, Dienstleislungs—, Arbeits-
kriifle und Kapitalverkehr entfalten
kann, dcsto schwieriger wird es sein,

nationalc Sonderregelungen aufrecht-
zunrhalien, die die Weubewerbsfiihig-
noitdeSJ-cweiligcn Standorts bccintréich~
ugcn. Emc Angleichung bzw. eineNor-
m1crung,oricnticn am nicdrigsten S tan~
dard, ist vorprogrammicrt « Sch

'

. re
1992: 41)

( lber

.

Nachdcm dietcchnischcn,wirtschaft-
linhcn und rcchtlichcn Bcdingungcn ent—
w1ckcll und gcschaffcn wurdcn, ist

»...ein unmitiClbarcr Verglcich von Pro-

duktionsstandortcn méjglich gewor-
den...«. (Résner 1995: 475) Dabei
>>...sind in der intcmationalen Arbcils—
teilung des 20. Jahrhunderts eher jene
Lander bevorzugt, die nichl auf Roh-

stoffexporte angcwicscn sind, sondem
technisch und organisalorisch innovativ
mit ncuen Produkten, produzicrt von

qualifizierten Arbeilskriiften, auf die
Weltméirkte driingen k6nncn.« (Allvater
1995 : 200)

Die Problemalik liegt in der immer

waiterauseinanderlaufcndenchiglei-
sigkeit der sozialen und dcr bkonomi-
schen Voraussctzungen. Wéihrcnd die
poliu'sche Seile allcs untcrnimml; dcr

Geoékonomie die che zu cbnen, in—

dftm Pspw. 128 Liindcr in Uruguay 1994
cm Ubereinkommcn ijber das Allge—
meine Zoll- und Handclsabkommcn

(GATT) erzielten, lrclcn aufdcrandcrcn
Selte nationale Bijndnissc zusammen,
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um die sich verseharfenden sozialen

Tendenzen in geregelle Bahnen zu len-

ken. Der Pr'zimisse Wirtschaft werden

im okonomischen Denken die sozialen,

okologisehen Kostenfaktoren (Bildung,

Krankenversorgung, Gesundheilsflir-

sorge, Arbeitslose, Umwellsanierung,

Umweltschutz, usw.) nachgeordnet.

Wegbrechen
soziolsloo’rlicher

Grundpfeller

Die wescnllichen Wirkungsbereiche des

Nationalstaals sind, laut Altvater, die

Absch irmung >>negaliverTendenzen des

Weltmarkls<<, die Gewall iiber die Sen-

kung oderErhohung derZinsen und die

>>nationalslaatliche Bildung der Lohne

(...) WechselkurseundPreise<<.(Altvater
1995: 524 ft) Diese Bereiche haben

sich der nationalstaatlichen Wirkung

Enlzogen. Die nationale Wahrungsauto-
nomie entfiel, was zum Verlust des

>>monelaren Flankcnschutz<< (Hankel
1992: 2) dcs Nationalslaales fiihrte. In

diesem kausalen Zusammenhang
Wéichst das Unvermogen, den Wohl-

fahnsslaal zu schijlzen und die Besch'zif-

liglmg positiv zu beeinflussen. D.h. der

Nationalstaal hat die wirlschaftliche

Souveranilat verloren und die soziale

Identifikalion wird aufgegcben. >>Die

SOuveréinitaL von Nationalstaalen be—

slehl in dcr Einsichl der politischen
Klasse in die Weltmarklzwange und in

die Fahigkcil, ihncn mil einer Wellhe-

Werbsslralegic Folge zu lcislen.« (All—
Valer 1994a: 218)
>>Diese beruht auf neuen Formen der

innerbelrieblichen Organisation, daB

hciBr >>Aufwertung der Arbeim, Grup-

pcnarbeit, Qualilatszirkel, veranlwort—

liche Einbindung >>schlanker<< Lohnab-

hiingigenkeme in den Produklionspro-
zeB sowieeiner technologischen Offen-

sive, die sich auf die Einfiihrung neuer

In fOl‘mations- und Datenver-arbeitungs—
lechniken sowie aufneue Produktennd
Verfahren - zum Beispiel bei der bio—

lechnologischen Umslruklurierung der

Agrarproduklion - sliilzt<< faBt Joachim

Hirsch (1995: 22) die Wettbewerbs—

strategic zusammen. lnwieweit es flit

diese Vorhaben Legitimitat geben wird,

bleibt abzuwarlen. Mit dem Argument
def (selbslgeschaffenen, d. Verf.) welt-

Gkonomischen Zwangslage und der

Vemnlwortungsschmalerung (161' »na-

tionalen Volkswirtschaften<<, die sich

aus der Vernetzung in den >>lriadischen

Wachstumspole(n)« (Jessop 1995: 22)

ergibt, lassen sich derartige Strategien
evtl. durchsetzen. Aufdie Staaten kom-

me die Aufgabe zu,die >>Anforderungen
der Konkurrenz<< zu erfiillen und die

'

>>nationale Okonomie<< und die Ge-

sellschaft fir zu machen fiir diese Kon-

kurrenz.« (Deppe 1995: 14)

Unverhohlen 'zeigt sich, was nach

dem Systemwettbewerb fibrigbleiben
soll:

teilsubvemionierte, schrankenlose

(")konomie, deren Gewinne privatisiert
bleiben und deren Verlustsektoren ge-

sellschafdich gen'agen warden.

Parlomenlorische

Resonanzvers’rdrkung

Die Koalilion spricht in ihrem >>Prog—
ramm flir mehrWachstum und Bestshaf~

ligung<< von »...einem entschlossenen

Slabilisierungskurs (...) zur notwendi-

gen (1) Vertrauensbildung...«, was be-

deutet, daB vieles, was Belriebe Oder

Besserverdienendebelasten k6nnte,yer-
findert wird, und all die Bereiche, die

unter diesen Ebenen liegen, besteuert

werden (z.B. Rentenversieherungs-

pfliehlwahrend des Studiums bei gegen

EntgellBesch'afligten) Oder Klirzungen

unterliegen. Ob sich die SPD—Politiker-

Innen fiir die Senkung des Spilzen-

sleuersatzes aussprechen Oder Teile der

Blindnisgrijnen Wohlstandsverzicht

einfordcm, der schon vermulen laBt,

welche Bevo‘lkerungsgruppen davon als

erste belroffen sein wen-den, immergeht
es um die Dnrchsetzung einer Akzep-
tanz fiir das neue Erscheinungsbild des

Kapilalismus.
Gleichwohl widerstrebt es Teilen der

Bevolkerung, sich dem Druck der kapi—
Lalistisch-(‘jkonomischen Sachzwange
zu beugen, die standig von den Poli—

tikerlnnen wiederholt werden, ohne de-

ren Ursachen und Entstehung gleich
mit zu nennen. Die Durchsetzung einer

Akzeptanz fiir das neue Erscheinungs-

bild des Kapitalismus steht im Vorder—

grund. Die Konflikte werden barter, die

Milsprachemoglichkeilen abet nieht

breiler. »Die ihr (der Verfassung,‘ d.

Verf.) innewohnende Beharrungskraft
soll dem steligen Wandel der Gesell-

schaft und derPolitikeinGerfisteinzie—

hen und Grenzpunkle markieren<<

schreibt Wolfgang Schaublc (1996:
12) 11nd heklagt, daB Politik in zuneh-

mendem MaBe durch Konstitutionali-

sierunggebremstwerde. Die Verschlan—

kung des Staates und der demokrati-

schen Strukluren verbesserl die Ab-

wehrmdglichkeilen vgegen Interessen-

gruppen, die versuchen, sich der Dyna-
mik emgegenzustellen, und Gewaltan-

wendungen kfinnen clutch den Mylhos
Globalisiernng wie ein Naturgeaelz le-

gitimiert warden. Isl; das >>weniger De-

mokratie wagem, wie Schauble diese

Tendenz beschreibt, nicht eher ein Zei-

chen, daB die Grenzen schon erreicht

sind und wegen fehlender demokrati-

scher Partizipation der letzte Weg, die

Klage vor dem Bundesverfassungsge-
richt, immer haufiger wahrgenommen
werden mull?

Endless Geschichle des

Kopilalismus

Das Ende der Geschichle wurde ver-

mulet und der Kapilalismus als die ein-

zig mogliche Wirtschaflsform postu-
lierL Es ist gut hundert Jahre her, (1313

r Neuerscheinungen‘
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SF 2/97 [9]



>

eine politische Klasse begann, eine So-

zialpolitik aufden Weg zu bringen, und

mitihrer wachsenden Bedeutungkonnte

sie soziale Forderungen gegen die Inte-

ressen derKapitalistlnnen durchsetzen.
Der heutige ProzeB ist umgekehrt, denn

die Sozialpolitik droht ohne entspre—
chende Lobby und dem herrschenden

Kapitalismusglauben in die Bedeu-

tungslosigkeit zu sinken.

Derpolitische und wirtschaftlicheTeil
‘

derGesellschaft, verkorpert durch Kon-

zeme,Banken,Untemehmensverb'zinde
und PolitikerInnen und zum grfiBten
Teil auch der Gewerkschaften, versucht

alsLosung deranhaltenden Krise nebcn

derVerbilligung derArbeit, die Daseins-

versorgung seitensvdes Staates abzu-

bauen. In jedem Lebensbereich werden

Normen derkapitalistjschen Ckonomie
eingefordert, so daB immer ofter die

Nutzen-Kosten-Relation angelegtwird,
um die Akkumulationskrise zu fiber-

winden. Das ist im kulturellcn, medialen

oder im universitfiren Bereich zu beo-

bachten. Dabei wird die Entwicklungs-

160
Seiten
-

12,80
DM
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Chefarzt Fleischhauer?‘ Und ist Emil
‘

der Morder des bezaubernden Taxi-

fahrers Jack? Wem gehért der

Hund? Und was ist mit Pedro?

Spannung, Erotik, Leidenschaft

Das Private ist politisch! Lesen Sie

jetzt die romantische Zusarnmen-

stellung unvergefilicher Stunden des
“

i
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In iedem guten lnfoladen,
BUChladen
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richtung mit auffallender »freiwilliger
Unterwerfung<< (Hirsch 1995 b: 162)
getragen. Die Gesellschaften tendieren
dazu sich dem ungehemmten globalen
Kapitalismus unterzuordnen, ohne in
dem Zusammenhang nach dessen Em-

stehung zu fragen und damit auch den
Ursachen der realen Oder venneintlichen

Zwfinge niiher zu kommen.
Um Allernativen ist es in der Tat

schlecht bestellt, zumal nach dem

Systemumbruch des Ostblocks andere
Politik— und Wirtschaftsformen undenk—
bar erscheinen und ein »... fatalistisches
und (...) radikal antiutopisches BewuBt—
sein...« (ebd.) besteht. Andererseits wird
die jetzige Entwicklung gem als revo-

lutioniire Veréinderung aller Lebensbe-
reiche beschrieben und »... ein inter-
ventionistisch (...), (aber) vor allem in
seinen Eingriffs-, Uberwachungs-, und

Kontrollmoglichkeiten entscheidend
erweitcrter Sicherheitsstaam (Hirsch
1995 b: 160) als entsprechende Beglei-
terschcinung glorifiziert.

Uiopische
Welfsoziolgesellschofi

Die Symptome, die dem Weltmarktent-
stammen und von eincholitik verstéirkt
wcrden, die »... der intemationalen Kon~
kurrenz hdchste Prioritfit einriiumt und
nicht mehr durch Riicksicht auf Be-
schiiftigungsstand und soziaie Belange
(»Sozialklimbim«, »soziale Hangemat-
te«, >>Freizeitpark<< etc.) ...« (Altvater
1994 b: 525) gekennzeichnet ist, mit
nationalstaatlichen Vorschléigen zu be—
antworten, wirkt absurd.

Die Wirtschaft vernetzt sich zuneh—
mend in den globalen Zentren, aber
cine Einigung auf Sozialstandards
kommt nicht zustande. Globale Ant-
worten konnen nur von den Gewerk-
schaften ohne dcren »Co-Manage-
ment<<, sozialcn Bcwegungen, den Ar-
beitslosen u.a., mit intemationalem
Selbstversté‘indnis, entwickelt und
durchgesetzt werden.

Die AusschluBmechanismen bei der
Beteiligung an Fortschn'tt und Wohl-
stand des Kapitalismus zuriickzu-
dréingen, ware das eine und hielte am
bestehenden Wirtschaftssystem fest.
Das andere ware eine Weltsozialorga-
nisation, die als Dachorganisation eine
Demokratisierung und Sozialisierungder Gesellschaften bewirken kann und

dieVerwurzelungderGewerkschaften,
Arbeimehmerlnnen und generell Lohn-

abhfingigen, die an EinfluB immermehr

einbfiBen und von Entscheidungen mul-

tinationaler Untemehmen immer ab-

hfingiger werden, aufzuheben in dcr
- Lage ware.

Die fehlendeIntemationalisierungder
Klassen derLohnabhfingigen verhindert

eine globale Absprache untereinander.

DaB z.B. Belegschaften wie bei VW ge-

schehen, gegeneinander ausgespielt
werden, ist unter den heutigen Umstfin—

den schwer abzuwenden. Durch eine

intemationaleOrganisierung wiirde der

zunehmenden Monopolisierung des

Kapitals, dessen Klassen sich fiber die
WTO und anderen Institutionen ab-

sprechen, auf der anderen Scite Rech-

nung gelragen und die Durchsetzungs-
kraft derLohnabhiingigen gestéirktbzw.
verbessert; »Arbeit wird weltweit billig
wie Dreck« und international setzen

sich die niedrigsten Standards durch,

wennjegliche Gegenbewegung nationa-
listisch und unsolidarisch verhaftetblei-
ben sollte.

Uber cine Weltsozialorganisation
konnte es gelingen, die Gewinne der

Konzeme einer Verteilung in die Ge-

sellschaften zuzuffihren und sie evtl.

steuerlich greifbar zu machen. Das

schlieBt eine A‘usformung von Macht—

mittel zur Durchsetzung sozialer Be-

lange mitein. Eine Antwort aufdie wie-

derkehrenden Krisen des Systems konn-

te auch heiBen, sich gemeinsam an die

Konzeption eines Neuen zu machen,
als die Krisen aufKosten derSchwachen

zu verwalten.

Lassen sich die eigenen Interessen
von anderen venreten und konncn statt

der Arbeitenden, Arbeitslosen, Ange-
stellten und dgl. m. in der Politik andere

sogenannte Repréisentantlnnen diese

Aufgabe fibernchmen?

Dos Ende herbeifflihren!

Sind wir schon in die »Globalisierungs-
falle<< getappt? Das Ringen um den

Erhalt von Sozialleistungen, wie kiirz-

lich in Frankreich und anderen européii-
schen Léindem, zeigt, daB sich (noch?)
Widerstand regt.

Es ist schwer zu beurteilen, ob das die

letzten Zuckungen sind, weil der gesell-
schaftiiche Korpus schon in Individuen'

zerlegt ist. Oder werden sich darauS

z.B. Erkennmisse ableiten, daB den glo-



balenFallenstellem moglicherweisenur
mit einer intemau'onalen Widerstands—

formation effektiv Einhaltgeboten wer—

den kann. Wieso kommt es nicht min-

destens in Europa zu einem solidari-

schen Netz der Gewerkschaften, wel-

ches dem Konkurrenzgerangel bei der

Beschaffung von Auftréigen in den Be-

trieben ein Ende bereitet? SLatt dessen

wird fiberwiegend versucht bestehende

Arbeitsplatze zu verteidigen. Ist es nicht

ho‘chste Zeit, daB auch Arbeitslose eine

gewerkschaftliche Politik eroffnen’?

DaB wir auf »... die historische Soll-

bruchstelle zu (treiben) an der ein

Umschwung erfolgt(, ...der) ein Um-

schwung in die Katastrophe sein kann

~-.« (Zinn 1993: 26) ist bei der Bearbei-

tung der Fragestellung hervorgelreten.
Wirbefinden uns mitten drin. Inwieweit

in diesem Umschwung eine Determi-

nation vorliegt, danirdaslatentBruch-
hafte als Ganzes nicht ersetzen oder re-

formieren konnen; bleibt offen. Eine

affirmative Antwort wijrde schlieBlich

Hoffnungslosigkeit bedeuten, minde-

stens fiir alle, die unter den bestehenden

Verhiiltnissen leiden Oder langsam zu-

grunde gehen.
Wenn wir eine allgemeine Unzufrie-

dcnheit mit dieser Form Oder mit dem

Kapitalismus fiberhaupt voraussetzen

konnen, fragt Sich, wie es gelingt, daB

SiCh eine unmenschliche und naturfeind—

liche Daseinshaltung festigen kann?

Da es, wie Altvater feststellt, »...keine

SYStemimmanente Grenze, an der kapi-
tlilistisches Wachstum authort (gibt) und

die EXpansion Stoppt, selbst wenn auBe-

re Grenzen erreicht worden sind ...«

(Altvater 19943: 222), kann an die Stelle

ciner aktiven Abanderung nur das

SChicksalsergebene Warten aufdie Ka-

taStrophe treten.

Anmerkungen

1 UnterneoliberalemTheoriegeb'audemit
Verbesserter Koordinierung und zen;

tralen Verwaltungsstellen der Weltéko-

nomie (WTO /Gatt, G 7,1nternationaler

W‘cihrungsfond, Weltbank) wurden und

Werden. ohne offendiche Kontroll- oder

M itspracheméiglichkeiten, bedeutungs—
Volle Entscheidungen gefiillt, die

ZWangsliiufig bis aufdie nationale Ebene

durchschlagen. Dennoch sind die Wir—

klmgcn fiir die nationalen Regierungs—
Vertreterlnnen nicht ilberraschend. die

2“ den Unterzeichnerlnnen der SchluB-

dolcumente des Gatt .

- Vertragswerks

gehiiren. Daher kann es kaum verwun-

darn. daB der Gesellschaft eine parla-
mentan'sche Verstéirlcung der dkonomi-

schen Kriifte widerfithrt.

Ist dadurch nicht eine Tendenz

vorgegeben, wohin die Reduzierung des

Sozialen in den Nationalstaaten filhren

wird? Wiihrend von den Regierungs-
verneterlnnen der 128 Unterzeichnep

staateneineWelthandelsorganisationins
Leben gerufen worden ist. steht der So-

zialpolitik nichts derartiges zur Verfii-

gung.
Weder Gewerkschaften noch irgend-
welehe Nichlregierungsorgansationen.
sehen sich in der Lage oder sind Willens,

eine intemationale Institution zu schaf-

fen. an der die Krifte und Zwiinge des

Marktes nicht vorbeikonnen. Von den

Regierungen kann eine derartige Initia-

tive nichtkommen. Die Meldungen fiber

Rekordgewinne und Rekordjahre der

Konzeme reiBen nicht ab. DerartigeTat-
sachen tangieren abet die Beschiifti-

gungs—verhéiltnisse.
World trade organisation / General

Agreement on Tarifs and Trade »... Siid—

korea, Sinapur, Taiwan. Honkong, Ma—

laysia. Thailand. Indonesian, schlieBlich

China.« (Bischoff 1996: 3)

Bspw. die gentechnische Patentierung
der Ureinwohnerlnnen der Philippinen;
Wertschopfung: Die von den einzelnen

Wirtschaften (LandwirtschaftJnduslIie,
offentliche Verwaltung usw.) innerhalb

einer Rechnungsperiode durch den Eino

satz von Arbeit. Kapital. Bodennutzung

neugeschaffen Werte, die zu dem vor-

handenen Vermdgen dazukommen. Ws.

umfaBt Gehalier, L6hne, Zinsen filr

Fremdkapital und Betriebsgewinne.

»Grundlage ist eine technologische Ver-

iinderung in den Vcrkehrs-. Informa-

tions—. und Kommunikationssystemen,
mit denen eine Verschlankung des Wett-

sch'o‘pfungsprozesses, cine Individuali—

sierung der Produkte und eine engere

Verzahnung der Produktions—, Ver-

niebs- und Logistik-Standorte auf ver-

schiedenen Kontinemen angestrebtwer-

den kann.« (Bischoff1996:5)

Vgl.: Scha‘fer 1996: 91

Bin >>Nationalstaat<< ist innerhalb eines

klar abgegrenzten Territoriums organi—
siert und wird von den meistcn anderen

Staaten als dcr formelle Souveriin in

diesem Territorium anerkannt. Seinepo-

litischen Subjekte bilden eine staats-,

biirgerliche Nation Oder éStaatsnationi

(d.h. sie sind den allgemeinen Gesetzen'

unterworfen. sprechen die offizielle(n)

Spraehe(n), identifizieren sich mitein-

ander als Landsleute und erkennen in

ihrem Tenitorium den Staatsapparat als

legitime Autoritfit an).« (Jessop 1995:

14)

9 »Maquila« war in der Kelonialzeit das

Mahlgei¢dasderMflHerffirseineArbeit
erhielt, So steelct in Maquiladora der

Gedanke aneineTeiiarbeit, die integriert
ist in einen grfifieren, andemorts ge-

stenerten Produktionsptozefi (ila, Nr.

185, 5.95 zitn. mail 1996: 25)
10 »Die Territorialit‘at des Nationalstaats

wird “entbtindelt”« '(Altvater 1994a:

218)
11 Abbau van Versorgung und Versiche-

mngen, Einschriinkungenvon Rechten,

VerschleehtemngvonArbeitsbedingun-
gen etc.

.

12 Horst Afheldt in einem Interview im

SPD—Mitgiiedermagazin Vorwarts im

Januar '96 .
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Globalisierung, Neustrukturierung
Ides'Weltmarkts mit verschfirften kapi—
talistischen Produktionsbedingungen,
einhergehend mit einer sich durchse't-

zenden Liberalisierungs— und Deregu-

lierungspolitik, unterzieht die existen-

ziellenRahmenbedingungcn einer eige-
nen speziellen Dynamik. Was Anhan-

gerInnen eines neo~liberalcn Pragma-
tismus frohlocken laBt, weil diese eine

neue Ara prosperierender und wach-

sender Wirtschaft heraufzichen schen,
wirkt sich ffir andere katastrophal aus:

Zunehmende soziale Ungleichheit,
wachsende Verteilungskampfe und

soziale Konflikte, ansteigende Flucht

und Migrationsbewcgungcn.
Unter der Dynamik der Globalisie-

rung scheint sich die Bedeutung natio-

naler 6konomischer Steucrungsregula-
rien zu verandern, die staatlichen Rah-

_

menbedingungen zunehmend den Be-

dfirfnissen eines global operierenden

Kapitals untenuordnen und anzupas-

sen.

Es ist schwierig zwischen realen Mo-

mentcn 6konomischer Verfinderung und

der Fiktion eines bedrohlichen Szena-

rios zu unterscheiden, das die Globali~

sierung zum fiberma‘chtigen Faktor

werden lfiBt, derjedwede herkb'mmliche

Machtstruktur ‘unter'zuordncn scheint

und dcr den Menschen zu verstehen ge-

ben will, sic seicn einem unabwendba-
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ren Schicksal ausgeliefert.
i Globalisierung wirkt somit dual-

nicht nur auf der Basis realer Struktur-

veranderung, sondem ebenso auf ide-
eller, besser propagandistischerEbene.

»Allein der Markt regiert. Eine neue

industrielle Revolution bricht an: Ka-

pitalismusohneGrenzen.Derweltweite
Wettstreit um Jobs und L6hne wird das
Leben radikal verandem. Hilflos stehen
nationale Regierungen, die allein das
Wohl ihres Landes im Auge haben

,

Konzemen und Anlegcm gegenfiber,
die langst global denken. Verliert die
Politik ihre Machl?« (Spiegel,Nr. 39, 9.96)

Alle sind unterworfen, alle mfissen
sich bcugen, selbst die Regierungen
(die nur das Beste wollen ll!) mfissen
sich unterordnen. Das ist bitter. Wenn
schon die Machtigen ohnmachtig sind-
.was 5011 der/die Einzelne da noch aus-
richten. Besonders bemerkenswert in
dcr Darstellung des Spiegel- der als
solcherimplizierte Interessengegensatz
zwischen nationaler Regierung und
Konzemen. Die BRD als Opfer einer

Konzemverschworung '.7
Die bkonomische Struktur der BRD,

mit einer Vielzahl transnational operie-
render deutscher Konzeme ist mimich-
ten Opfer, sondem integraler Bestandteil
weltwirtschaftlicher Proiesse. Entga-
rantierung, Destabilisierung und Abbau
sozial—staatlicher Versorgung sind ge-
wollt, entsprechen diesem Kontext und
erfolgen keineswegs unter dem Zwangder Verhc'z‘lmisse, wie den Untertanen
glaubhaft gemacht werden 8011.

Die Klage deutscher Industriemag-
naten und Wirtschaftsffihrer fiber uner—

trdglich hohe Lohn- und Lohnneben-
kosten klingt angesichts des okonomi-
schen Potentials der Untemehmen wie
blanker Hohn. >>Nicht nur liegen die
Lohnstfickkosten, die die gesammte Ar-

beitskostenbelastung umfassen (Quo—
tient aus Lohnkosten pro Arbeitsstunde

und Stundenproduktivittit der Beschiif-

tigten) in Deutschland 1995 niedriger
als in allen anderen Industrienationen

(USA, Japan, GroBbritanien, Frank-

reich), sondem sie sind auch noch seit

1993 Starker gesunken als in drei der

anderen Nationen.« (J.Huffschmid,n.

Klartext, IG Medien Wicsb. 3/96)
Die deutsche Wirtschaft, die am Bei-

spiel der Exporte seit Jahren einen der

Spitzenré‘mge belegt, konnte, trotz einer

DM-Aufwertung und der damitverbun-

denen Preissteigerung dcr Produkte um

ca. 30 Prozent in den letzten 6 Jahren,
ihre Position find damit ihre Gewinne

sichem. (Huffschmid)
Das Streben nach Profitmaximierung

und die gleichzeitige Minimierung der

Unkosten istan sich nichtschrraschcn-
des- so sehrjedoch Ausbcutung auf dcr

einen Seite hemmungslos im weltweiten

Rahmen betrieben wurdc, so sehr war

auf der anderen Seite die deutsche

Arbeimehmerlnnenschaft im Rahmen

sozialpartnerschaftlicherGepflogcnhei—
ten vor hartester Ausbeutung gesehfitzt
und fiber soziale Sicherungssysteme vor

dem tiefen Absturz relativ abgesichcrt.
Neokolonialistische Wirtschaftsbczic-

hungen gereichten im Rahmen deralten

Weltwirts'chaftordnung so nicht nur

Banken und GroBkonzemen zum Vor-

teil, sondern verschafften der Bevolke-

rung der Industrienationen das Privileg
fiber ein relativ hohes Einkommen am

KonsumderWarengesellschaftbeteiligt
zu sein. Soziale Auseinandersetzungen
in Westeuropa, ist unter diesen Voraus-

setzungen immer auch gckennzeichnet
durch das Bemfihen um Besitzstands-

wahrung. Die Globalisierung der Wirt—

schaft und die damit einhergehendc
Umstzrukturierung des sozial-okonomi-



schen Gefiiges weckt Befiirchtungen
- bei denen, die um ihregewohnte Sicher-

heit und Konsumkraft bangen.
Beffirchtet wird nicht nur ein ins

okonomischer Hintertreffen geratener

Stand-0n Deutschland, sondem ein

Zusammenbruch des sozial-politischen
Kontext: Die Furcht vor Verlust

gewachsener sozial-okonomischer

Strukturen, und die Gefahr, der

Deklassz'erung anheimzufallen, scheim

begriindet und wirkt als Disziplinie—
rungsinstrumcnt. Abergenau da besleht

der Unlerschied zwischen z.B. westeu-

ropaischen und denLandem des Sfidens:

Eben darin, etwas zu verlieren zu haben,

was ein angeslammtes Recht zu sein

scheint: konsumieren zu konnen, sozial

abgesichert zu sein und eine Rente und

Versorgung im Krankheitsfall erwarten

Zu konnen- im Gegensatz zu denjenigen,
die dies alles nicht, oder nur sehr einge-

schriinkt ffir sich in Anspruch nehmen

konnen. Die bei der Auseinandersetzung
Um den Standort Deutschland so in den

Vordergrund gedrangleLohnkostendis-

kussion, laBt den Mitbewerber z.B. aus

Polen immer als Konkurrent und nie als

solidarischen Mitstreiter erscheinen.

Was ffir die einen als Bedrohung ihres

Wohlstands darstellt, ist fiirdie anderen

méglicherweise die -wenn auch triige-

rische- Hoffnung AnschluB an'die Seg—

nbmgen des Kapitalismus zu finden,

worunter genau jene Qualitaten ver—
SmIldcn werden, die jelztperfiderwelse
Dostfordisusch gefahrdet sind.

Globalisierung trifft somit auf unter—

schiedliche Opfer,spaltetsie weiteraui,
Cnlsolidarisiert und hetzt sie gegenel-
nander. Globalisierung ist also mcht

nur ein Prozess, dcr reale okonomische

Bedingungen veranderl, sondem ebenso

die Vorstellung, Phamasie, Angst and
Hoffnung von Menschen; eine Fikuon

die massenSpychologisch eine eigene

Dynamik entwickelt. (. . .)
Fijr die BRD bcdeutet dies, daB die

momentane Regierung nicht unter

6k0n0mischer Not der Groflunter-

ndimer: zum Ausdfinnen der sozialen

SiCherungen gezwungen ist, sondem

Sic arbeitet in enger Koordination und

“filer Ausnutzung allgemeiner Angsle
und unter Benulzung der Standorthys—

Mic. Zusammen mit Arbeitgeberver-
bi’mden, an der Maximierung der Ge—

winne. Was gegem’iber der Cffentlich-

kcitals Zwang dargestellt wird, ist weit—

allS weniger ein sehicksalhaftes sich

Foto: Umbruch-Bildarchiv

fflgen mfissen, sondem vielmehr die

ChanceauseinerStaatskonzeptionaus-

zusteigen, deren integrative und ver-

sorgende Bestandteiie zu unprofitabel
erscheinen. ZurDisposition gestelltwird

somit auch ein Herrschaftskonzept,

dessen soziale Sicherungsmaflnahmen
'

systemstabilisierend wirken.

Regierungen und Kapital verffigen

durch die Globalisierung der Markte

fiber ein hochwifksames Instmmentund

Argument zur Deregulierung. In wie—

weitdieses genutzt und umgesetztwird,
ist jedoch nichtrnur von den Erforder—

nissen dieses Globalmarkts und seiner

Meehanismen abhangig, sondem eben-

so von den nationalen Bedingungen des

jeweiligen MachtzenIIums. Die Gege-

benheit, daB sich der Kapitalismus zu~

nehmend transnational strukturiert,

heiBt nicht, daB er sich von seiner natio~

nalen Basis abwendet. Im 'Gegenteil,

ein global operierender Konzem bedarf

weiterhin stabilernationaler Strukturen,

eines funktionierenden Staates mit re-

gionalen und kommunalen Institutio—

nen, im Bedarfsfall auch militfirischer

und polizeilicher Absicherung

Basis kapitalistischer Verwertung

bleiben bis aufweiteres national gefasste

sozial—okonomische Strukturen, deren

jeweiliger‘WandeI eine spezifische Dy-

namik und SLruktur erhalt. Deregulie—

rung und Entgarantierung sind so zwar

durchgangig zu verzeichnen, wirken

sich jedoch nach AusmaB und Aus-

gangssituation sehr differenziert aus-

eben nichtnur abhangig von den theore-

tischen Moglichkeiten der Profitmaxi-

mierung, sondem ebenso abhéingig von

Aspekten der Sicherheit, des Machter-

halts,derEinbindung und letztlich auch

vom Widerstand gegen verscharfte

Ausbeutung.
Die Staaten hoher wirtschaftlicher

Potenz haben, im Gegensatz zu den

Landem mangelnder wirtschaftlicher

AtLrakLivitat, die Moglichkeit spezi-

fischer auf den Globalisierungprozess

zu reagieren.

DieKonzepte national-okonomischer

Verbundsysteme am Beispiel desEurG—

markts oder auch der NAFTA werden.

dureh Globalisierungstendenzen nicht

aufgehoben, sondem werden von den

beleiligten Staaien weiter mit Hoch-

druck betrieben. Regional protektio—
nistische Ziige sind dabei durchaus'ein

Merkmal im Kampf um Marktvorteile

in der Auseinandersetzung zwischen

den vorherrschenden kapitalistischen
Zentren.

Die USA auf dem amerikanischen

Kontinent, Europa unter der Fiih-

rungsmacht BRD and Japan in Femost,

versuchen weiterhin zur Starkung ihrer

Position regionale Einfluflsphfiren aus—

zubauen undabzusichem. Dasjeweilige
Vorgehen ist‘ dabei dutchaus unter-

schiedlich: stehtbeideramerikanischen

NAFTA die eher an okonomischen Ge-

sichtspunkten orientierte Freihandels—

zone deutlich im Vordergrund, so geht
es in der EU auch um eine politisch
strukturelleEtablierung. Die sozio—oko-

nomisehe Realit‘at der verschiedenen

Gesellschaftmodelle weicht erheblich

von einander ab. Gewachsene Slruktur

staatlich -gesellsehaftlicherReguiarien,
sei es das Verhfilmis Biirgerlnnen/Staat
oderauch sozio—kulturelie Bedingungen

ffihren zu unterschiedliehen Reaktionen
aufdie veranderlen globalisierten oko-

nomischen Bedingungen.
Zweifellos wachsen auch in den

Staaten Zentral-und Nordeuropas die

sozialen Ungleichheiten und es zeichnen

sich verslarkt gesellschaftliche Diffe—

renzierungen und regionale Vem/erfun-

gen ab. In den Landem mit einer sozial—

partnerschafilz'chen Tradition gehtdiese
Entwicklung jedoch von einem, im

internationalen MaBsLab, sehr hohen

sozialen Niveau aus. Das heiBt, daB die

strukturellen Sicherheitsnetze einen
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vergleichsweise hohen Standarl besit-

zen und somit einen relativ breiten

Spielraum zur Ausdijnnung anbiclen,
’aber auch noch (zur Zeit) soyiel Netz

fibriggelassen werden kann, daB der

Stun ins Bodenlose vermieden wird.

Es verschiirft sich die Polarisierung,
abcr ein vdlliges Auseinanderdriflen

der Sozialstruktur kann vorerst ver-

mieden werden.

Die besondcren historischen Bedin-

gungen, die zu einer speziellen Ent-

wicklung des Kapitalismus in einigen
europiiischen Liindern gefiihrt hat, sind

nicht einfach auf andere Lander fiber-

Uagbar. Die Tendenz, daB neolibcrale

Bestrebungen sich hier (von der Periode

des Thatcherismus in GB einmal abge- -

sehen) langsamer und modifizierter auf

dkonomischc/soziale Regularien aus-

wirken, als 2.8. in den USA, heiBt noch .

nichts in Bezug auf den Ausgang de‘s

Rennens, um den Sieg in der nfichsten

Etappe, im Kampf urn Miirkte und

Gewinne.

>>Tatsachlich scheim sich das herr-

schende imperialistische Konkurrenz-

verhaltnis zwischen verschiedenen ka-

pitalistischen Gesellschaftssystemen zu

entwickeln. Welchcs dieser Zentren sich

lctztendlich als dominierend durch-

seLzen wird istdurchaus offen. Offcn ist

allerdings auch, ob sich die regionalen

[14] SF 2/97

Foto: Sabine Adorf/Version

Unterschiede im Zuge einer neolibe-
ralen Globalisierungspolitik durchhal-
ten lassen.« (J.Hirsch,Die Restrukturie-
rung des kapitalistischen Weltsystems, Die
Beute 2/96) »Der 6konomische Erfolg
der siidostasiatisehen Tiegerstaaten
kennte im ijbrigen darauf hinweisen,
daB nicht dem demokratisch-sozialen,
sondern dem dort herrschenden autori-
taren und sozial entfesselten Kapita~
lismus die Zukunft gehdrt.«(ebenda)

Innerhalb der ekonomischen Rah-
menbedingungen der BRD, isles durch
hohe Produktivital und (trotz relativ
hoher Lbhne) niedrigen Lohnsti‘jck-
kosten mdglich, hohe Gewinne zu er-'

wirtsehaften. Das System sozialer Ab-
sicherung wird, wenn auch ausgediinnt,
weiter finanziert. Diese Finanzierung
wird zunehmend schwieriger, weil sie
klassischerweise vom Besch'aftigungs-
grad abhangig ist. Sozialabgaben, Kran-

kenversicherungsbeitrage und Renten-
beilIage werden bekannterrnaBen halftig
von Arbeitgeber und ~nehmer geteilt.
Die im Rahmen modemerProduklions—
verfahren und der Verlagerung von Ar—
beitsplatzen ins Ausland eingesparten
Arbeiisplfitzewermindem einerseits die
Einahmen des Staates, erfordem ander-
erseits finanziellen Aufwand beim Ein-
satz sozialer S icherung. Unter dem Ge-

sichlpunktreinerProfitmaximierungist
dies kein Problem, im Gegenteil.
Schwieriger stellt sich dies bei der Fragedes kfinfligen Finanzierungsmodus
staallicher/sozialerSicherungssysteme
dar. Die Auseinandersetzung fiber die
Korrelalion von ProfitmargezuRenten-
und Gesundheitssystem, sowie sozialer

Mindestsicherung ist im Gauge; Sie
wrrd von Kapitalseite vor allem mit
dem

ArgumentderSlandortaltraktivitat
(3.0.), von Gewerkschafts- und SPDseite
auf klassischer Gmndlage alter sozial-
pannerschaftlicherParitfit gefiihrt. Dreh
und Angelpunkt dieses Ansatzes istund
bleibt eine mdglichst hohe Beschafti-
gungsrate, ein Ansatz, der bei steigender
Produktivitat und zugleich fallenden
Beschéiftigungszahlen reichlich anti-
quiert anmutet. Abschaffung von Uber-
stunden und auch die Verkiirzung der
Arbcilszeit, sind unter dem Aspekt, die
anfallende Arbeit gleichméiBiger ver-
teilen zu wollen richtig gedacht - gehen
aber, leider, leider, ein wenig an den

Dedingungen kapilalistischer Produk~
tion vorbei. Was zahlt, ist ein méglichst

hoher Ausstofl an Waren oder Dienst—

leistungen, bei geringst meglichem
Kapitaleinsatz. Unter dem Einsatz von

High-Tech Ferligung und Slim-Produc-

tion trfigt die Mdglichkeit Kosten im

Personalbereich einsparen zu k6nnen,
in einern ahnlichen MaB zur Gewinn-

steigerung bei, wie die direkte Absalz-

steigerung. Warum sollte unter dieser

Priimisseauch nurein Arbeitsplatz mehr

geschaffen werden als unbedingt nbtig?
»ES geht langsl nicht mehr um die

Umverteilung ‘von Arbeit, sondern um

die Umverteilung von Arbeilslosigkeit-
eben auch verdeckt in den neuen

Mischformen von Arbeilslosigkeit und

Beschaftigung, weil diese offiziel als

(VOIDBeschc'zfiigung gellen (befrislete,

geringfiigige, Teilzeit-Arbeii u.s.w.)
Dies gilt gerade auch fiir die sogenann-
ten Beschaftigungsparadiese USA und

GroBbritanien, wo diejenigen, die in

der Grauzone zwischen Arbeil und

Nichtarbeit leben und sich oft mil

Hungerldhnen begnilgen mfissen, langst
die Mehl’heit bilden.« (Ullrich Beck,

Kapitalismusohne Arbeit, Spiege120/1996)
Die Menge derer,die bereil(natiirlich

auch gezwungen) sind, sich fijr weniger
Geld zu verkaufen, wachsi. Das Fest-

halten an den alien Maximen eines

Wohlstands durch Vollbeschiiftigung.
wie es zu Zeiten fordistischer Produk-

tionsregularien Giiltigkeii besaB, wird

heute zum Bremsklotz in der Emwick-

lung neuer PerSpekliven. Die Talsache,
daB steigenderGewinn und Wirlschafts—

wachstum nieht neue Arbeilsplatze in

den 6konomischen Zenlren schafft,
sondern vielmehrwachsenderProfilersL
durch Abbau von Arbeitspliilzen er-

meglicht wird, sollle eigemlich auch
den letzten Anhéingerlnnen sozialpart—
nerschaftlicher Denkart die Augen
effnen.

Das mentale Kleben an der Liberkom-

menen Regel der Vollbeschaftigung.
wird zur Schere im Kopf, bei der Ent—

wicklung und Neuformulierung neuer

(alter) Ziele. Die breite gesellschaflliche
Akzeptanz einer Maxime, nach der der

Wert eines Menschen entscheidend an

seiner Leistungsl‘ahigkeit und Produk-
tivitiit gemessen wird, hat in Zeiten
erheblich reduzierlerArbeilsplfitze weil—

reichende (nicht nur aufgeringeres Ein-

kommen bezeihende) Konsequenz. Die

Tendenz und Akzeptanz daffir, ge- -

sellsehaftliche Probleme, die sich aus

der versch'eirfenden 6konomischen Si-



tuation ergeben, mittels sozialdarwi-

nistischer Methoden zu Risen, wachst

erheblich. Mit steigendem Frust da-

riiber, die eigene Leistungsbereitschaft
gar nicht mehr (oder nur noch schlecht

bezahlt) un ter Beweis stellen zu kdnnen,

schwindet nicht nur das eigene Selbst:

wettgefiihl, es wachst auch die Wut,

die, nach altbewiirtem Muster, gegen

die anderen gerichtetwird. Es sind nicht

nur AuslanderInnen und Fliichtlinge,
die in bekannt rassistischer Manier, als

Bedrohung dcutscher Arbeitspléitze
herhalten miissen, sondem es sind auch

Alla, Kranke und Behinderte, die mehr

und mehr als unproduku'ver Unkosten-

faktor gesehen werden. Das Bild sozialer

Auseinandersetzung wird durch eine

Diskussion gepr’agt, in der Menschen

VOr allem im Kosten/Nutzen Kontext

erscheinen.

Solange es auch von den Betroffenen

akzeptiert bleibt, daB der Wert von

Menschen sich an ihrer Verwertbarkeit

miBt, besteht nicht nur die Gefahr

sozialer Deklassierung und

AuSgrenzung, sondern die Perspektive
dCS Horrors: vom nicht Vollwertigen,
ijher das Minderwertige- zum Unwerten

Leben erklart zu wcrden.

Kiirzungen bei Renmerlnnen, Ein—

SDarungen bei Kranken und Behinderten
und vermindcrte Sozialhilfe auf der

Cinen Seite, bei gleichzeitig wachsenden

Reichtum auf dcr anderen Seite, er-

fordern die Infragestellung des Prinzips

Lt3istung/Wert genauso, wie die Tatsa-

Cht‘zdas ein groBerTeil gesellschaftlicher
Arbeit (fast ausschlieBlich von Frauen)

sowieso uncntgeltlich erfolgt.
Im Rahmen einer Pcrspektivdiskus-

SiOn kann es also nicht mehr langer nur

daFUm gehen, vorhandene Arbeitsplatze
Zu retten, Uberstunden umzuverteilen

und sich moglichst teuer zu verkaufen.

Um nicht falsch verslanden zu werden:

es ist absolut richtjg all dies zu tun, und

6S Ware schon cin-Fortschritt, wiirden

die betrieblichen Auseinandersetzung

k0nsequem und nicht 0ft genug im

anPassenden, vorauseilenden Gehorsam

beigelegt.
Trotzdem ist es nicht genug, denn all

dies niilzt denjenigen, die aus den Zir—

kUlarien der Verwertung herausge-
Schleudert wurden, zu alt oder nie leis-

l“"gSf‘aihig genug waren, wenig. Es gilt,
die Verkniipfung von Wert und PrO-

duktivitat zu entkoppeln, die Defini—

liOUCn von Wert, als auch von Arbeit

Foto: Herby Sachs/Version

neu zu fassen, und aufdieserGrundlage,
eben nicht nur fiber die Verteilung von

Arbeit(splatzen) sondern vorallem auch

iiber die egalitare Verteilung von ge-

sellschaftlichen Reichtum nachznden-

ken.

Mit dem partiellen quanti-nnd quali-
tativen Rfickzug aus der Garantenstel-

lung ties Staates bei sich gleichzeitig
verscharfenderdkonomischerSituation,

verandem sich dieRahmenbedingungen
im Mensch/S taat Verbéiltnis. Es entstew

hen Spannungen und Rinse im gesell-

sChaftlichen'Gefiige, die jedoch nicht

automatisch zur Grundlage emanzipa-

tiver Prozesse werden. Die Diversifi-

zierung der sozial/okonomischen Struk-

tur, sowohl im Sinne vertikaler Veran-

derung (Kapitalkonzentration, steigen-

der Annut, geringffigige und Teilzeit-

arbeit), als auch in Bezugaufhorizontale

Modifikation (urbane attraktz've Stand-

orte, Global Cities, Ballungszentren;

periphere Gebiete) fiihren zu einer fort-

schreitenden Destabilisierung gewohn-
terund als halbwegs sicherempfundener

Umgebung. Angst vor sozialem Ab-

sturz, und dieFurchtdavor, selbsteinem

Desintegrationsprozess anheim zu fal-

len, ftihren mehrheitlich zu Anpassungs-

und Verteidigungsmechanismen viel-

faltiger A11. Die seltenen Falle eines

sich entwickelnden breiten Widerstands

sind meist getragen vom Bestreben den

sozial-okonomischen Status quo ante

wieder herzustellen. Die Enttfiuschung

iiber einen Staat, der sich in den Augen

vieler, genau in dieser Situation seiner

Verantwortung entzieht, 1am zwar

vordergriindig Distanz und MiBtrauen

gegeniiber staatlichen Organen wach-

sen, fiihrt aber seltenst zur grund-

sfitzlichen Infragestellung der Herr-

schaftsmechanismen, ganz zu schwei-

gen von der Entwicklung humaner

libertarer Altemativstruktur. Anstatt

sich sich dieser Auseinandersetzung zu

stellen, wiinschen sich viele nur den

alten Vater Versorgungungsstaat zu-

riick, der den sozialen Frieden, und

damit die eigene Position, sichem m6—

ge, und/oder sie rufen nach jenem star-

ken Staat der sie schiitzen soll, notfalls

auch gegen die Andem, die Nicht-

deutschen,dieMafia,dieBulgaien,Oder
wer auch immer gerade aktuell als

Bedrohungsmoment aufgebaut wird.

Die potentielle Gefahr. daB sich in-

nerhalb der aufbrechenden Risse ties

Sozialgefiiges und einer etwaigen wach-

senden Distanz gegeniiber staatlicher

Regulation emanzipative Anséitze ver-

breitern and an Sttuktur gewinnen
konnten, scheint durch die autoritare/

'versorgungsgewohnte Struktur der

meisten Benoffenen anf ein kalkulier-

bares Mali reduziert zu sein. Diejenigen,

die staatliche Entgarantierung forcieren,
bauen darauf, daB Denken und Handeln

der Betroffenen nicht aus dem ge-
wohnten Rahmen aussehert,andereWe—

ge sucht, letztendlich unkalkulierbarer

und eigenstfindiger wird. Es ist kaum

verwunderlieh, daB die meisten derje-
nigen, die jetzt z.B. von Axbeitsplatz—
verlust oder Lohnminderung bedroht

sind, ihr Heil in der Anpassung und

nicht im offenen Widerstand suchen.

Nicht nur mangelder Erfolg, vielmehr

unzureichende Erfahrung aufderEbene

konfrontativerAuseinandersetzung,der
Mangel sozial tragender Struktur, die

Isolation and die Angst des/der Ein-

zelnen fiberwindbar erseheinen tam,
sind oftmals fehlendeElemente, die zur

Entstehung weitergehender emanzipa—
tiver Ptozesse notig wfiren.

Die partiell veranderten Rahmenbe-

dingungen und die ansatzweise Ent-

flechtung von Mensch und Staat, die

sich unter der Entgarantierungstendenz
abzeichnet, treffen auf eine gesell-
schaftliche Grundstruktur, die nach wie
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vor,fiberEinbindungundIdentifikation
des/der Einzelnen mitdem Gesamtsys-
tem funktioniert. Die Methode soziale

Sicherungssysteme kostengfinstig aus-

zudiinnen, gef‘zihrdet auf Dauer diese

Ebencn der Einbindung und Identi-

fikation erheblich. Noch kann darauf

Vvertraut werden, daB Momente des

Widerslflnds relaliv hesnhrfinkr hleihen.
Dies mag eine Zeit lang funktlonieren,

solange Mindestgarantien und vorallem

die Angst dieses wenige eventuell auch

noch zu geféhrden, die Menschen in

verunsicherter Starre abwarten lassen.
Auf Dauer jedoch konntc, ein zu radi-

kales Vorgehen auf Seiten der Entga-
'

ramiererden noch tragl‘ahigen Konsens
einerGesellschaft gelfihrden, die Polizei

und Justiz nur im Ausnahmefall gegen
Streikende und Protestierende einzu-

setzen pllegte. Konnle bisher getrost
darauf vertraut werdcn, daB sich die

meisten (der wenigen aktiv protestie-
renden) selbstfindig und mit dcr Schcre

im Kopf den eigencn Aktionsradius

beschneiden, so konnte dies in Zukunft

wenigcr gut funktionieren. Die Ereig-
nisse dcr vergangcnen Wochen und Mo-

nate, Kohlc- Bergbau, Bauarbeitcr-

Berlin, Thyssen/Krupp Fusion mit ca.

6000 drohenden Entlassungen, stehen

fiir Ereignisse, die zu schnell aufeinan-

der und von ihrer Tragweite zu heflig
erfolgten, um einfach wiedcr in Ver-

gessenheit zu geraten. Zeitlich parallel

protestiertcn und blockierten Tausendc

in Gorlcben gegen den Castor-Trans—

port. Noch erfolgcn Aktioncn dieser

Art weitgchend unabhfingig voneinan-

der,ausgehendvon schcinbargctrenntcn

[16] SF 2/97
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Ebenen derBenoffenheit. Das dem nicht
so ist,

-

nnd diese Verbindung nachzu-
weisen ist eine Aufgabe.

E_s gilt zu intervenieren, nicht nur
well wir selbst Betroffen sind, sondem

anch, um nicht jenen Raum zu geben
die Risse im gesellschaftlichen Geffige
mit rassistischen und autoritéiren Inhal-
ten filllen, die schnelle Losungen an-
bieten, aufKosten derer, dieausgegrenzt
oder von Ausgrenzung bedroht sind.

E'manzipative Anséitze entwickeln sich
nichtautomatisch aus gcsellschaftlichen
Spannungen heraus; ein sensibler Um-

gangmit der Angst vor neuen (nicht
sutoritfiren) Perspcktiven bcdarf eines
ansatzwcisen tragféihigen sozialen Ge-
rijst. Strukturen die im personlichen
und nienschlichen Bereich Sicherheit
verm1tteln, eine Sicherheit die nicht er-

driicktundneueAbh'angigkeiten schafft
sondem Handlungsebenen erschlieBt:
Aspckte einer Widerstandskultur, die
swh, wie schon oftgefordert, eben nicht
nur an den Frakturlinien des gesell-

schaftlichenFunktionierensentwickeln
darf, sondem vorallem au'ch im Bereich
des normalen sozialen (Alltags) Ge-
ffiges. Die kritische Uberoriifung un-
serer zwrschenmenschlichen Belie-
hungen und von Gruppenstrukturen hat
an Notwendigkeit nichts eingebfiBt.
Erwartung von emanzipativen Verhal-
ten w1rd schnell zur arroganten Uber-
forderung, wenn nicht eigene Bereit-
schaftzum sozialen Handeln dieser Er—

wertungerfahrbarzurSeitegestelltwird
Die Auseinandersetzung mit Wider:
standsperspektiven, muB somit die
strukturellen’ Veréinderung okono-

Gr 97 n 2 9 an 9
f Migrantinnen-im ue;

Eine quschflre zurj Situation von

Migrantlnnen im iFrauenknast
Plotzensee (Berlin)
Die Frauen des LAZ (Lateinamerikazentrum)-
Frauenplenums besuchen seit 1 991 Frauen oh ne

deulschen PaB im Frauenknast Plotzensee.
In dieser Broschiire warden ihre Erfahrungen
und lnformationen fiber Ursachen und AusmaB
weltweiter Migrationsbewegungen, die Folgen
des Auslénder- und Asylgesetzes, die Haftbe-

dlngungen in Plétzensee, die Berliner Abschie-
bepraxrs sowie fiber (rassistische) Drogenpolflik
und den Mythos der “organisienen Kriminalitét”
veroffentlicht.
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mischerFaktorenberficksichtigen,ohne
dabei die sozialpsychologischen Ebe-

nen und deren‘Durchwirkung zu ver-

nachléissigen.
Just -in —Time -Produktion z.B. hat

nicht nur fatale Auswirkungen durch
die Mfiglichkeit iiberfliissige Stellen

abzubauen, sic machtdas okonomische

System auch angreifbarer und verwund—

barer. Die Blockade cler nahtlos ver—

km‘ipften Produktion-Transport-Pro-
duktion-Komplexe durch franzosischc
und spfiter spanische Transportarbci-
terlnnen, brachtc die Gefahr crheblicher

(teuerer) Verzfigerung bei derEndmon-

tage z.B. deutscherPKW‘s. Verdichtete

okonomische Systeme worden so ra-

tioneller, aber auch in jcder Hinsicht

empfindlichergegenijbers torungen, die
nur dutch reibungslosen Ablauf zu

vermeiden sind. Protestc bewirken in

diesem Zusammenhang cine kaska-

denartige Verkcttung von Folgepro-
blemen, bleiben nichtrcgional begrenzt
sondem wirken analog dcr okono-

mischen Verflechtung sogar trans-

national. Uberdie zurEntstehung eines

solchen Protestes n6tigen Vorbeding-
ungen, seiner Inhaltc und Ziele, sowic
die vorausgesetzten sozialen Faktoren
ist damit noch nichts gesagt , also auch
nichts fiber seinen emanzipativen Cha-

rakter. Dieser ergibt sich crst aus dcm

psycho-sozialen Kontext, so nicht zu-

letzt aus der Fragc, ob es nur um BC-

sitzstandswahrung geht, oder um mehr,
letztendlich die Fragc nach gcrechtercn
Produktions- und Verteilungsaspckten
und somit auch um die Frage nach

gerechten globalen chensbeding-
ungen.
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“Soziale Sfiuberungen” in Kéln

als Teil eines weltweiten Umbruchmanévers

"Ruschmeier rc'z'umt dieDomplatte auf ',
SO lautete die Balkeniiberschrift der

letzten Seite des Kolner Boulevardblat-

{cs "Express" vom 23. Februar 1997.

Ruschmeier ist der Kolner Oberstadt—

direktortdie Domplatte der zentrale

Platz der S tadt Koln. Vor dem Dom ge—

l(353611 verbindet er Bahnhof und FuB-

gimgerzone, die groBen Fernsehstatio-
Hen und den Museenkomplex. Er sym-

bolisiert damit die Attraktivitat der

Stadt, die sich als Metropole der Kon—

gresse, Messen, Medien und Kunst ins

globale Spiel der Wachstumszentren

einbringen will. Der praktisch ganzsei-
“86 Artikcl ist reiBerisch aufgemacht.
AUf das groBe Farbbild des Domvor-

Plalzes und die Balkeniiberschrift ist

fiber die gesamte Bildbreite hinweg,
das Foto des lachenden Oberstadt-

direktors aufmontiert, seine Hande

grcifen ins Bild. Es scheint eine Pose

der Macht, Henschaft, Kontrolle and
d<38 zukunftsgerichteten Optimismus.‘
Der Artikel gibt neue Sauberungsziele/x
gegen Bettler, StraBenmusiker, StIaBen-

maler, Gaukier, Pantomimenspieier,

SkateboardfahrermitderAnkfindigung
Strenger Kontroiien wieder. Es ist der

Vorerst letzte Akt einer Iangen Kette

SiiuberungspolitischerMaBnahmen,die

van Della/Ha/fmann

in diesem BeilIag schlagiicmartig' be-

leuchtct werden sollen.

Bevor ich beginne, ein Wort zur Vor-

sicht. Natiirlich bildetderExpress-Arti—
kel den Oberstadtd'nektor als zukunfts-

gewandtenoptjmistischenTriumphator
ab. \Auch das gehort mit zur Strategic.

Uber die sozialen Aktivitéiten, gegen

die sich die offizielle S'auberungspolitik

richtet,wirdpraktischnichtmehrpositiv
berichtet. Es ware verkiirzt, dies mit

einer Gleichschaltung der Presse zu

erklaren. Natflrlich gibt es Absprachen,
Insider-Informationen wollen z.B.

davon wissen, daB es in der Biirokratie

des offendichen Femsehens regelrechte

Anweisungen hierzu geben solli Aber

die Vorstellung von Gleichschaltung

schiebt den repressiven Aspekt zu sehr

in den Vordergrund. In der Standou-

konkurrenz der europaweiten und glo-
balen Entwickiungskeme und Metro-

polen vereinigen sich Medien, Kapital-
und Verwaltungsapparate zu geme1n«

samen Initiativen, auch im sozialen

Kn'eg der Sauberungen. Ihre Triebkréifte

sind weit komplexer, als daB sie auf

einen Aspekt reduziert werden konnten.

Aus diesem Grund kommt das Subjekt
der Auseinandersetzung bei ihnen

praktisch nicht mehr vor. Auch ein

Artikel, der fiber die Strategic der

“sozialen Sauberungen”berichtet. stellt

die Initiative von Oben inden Vorder-

grund‘ Er vemachlfissigt dag Gewicht

und die Bedeutung der sozialen Pro-

zesse, gegen die sie sich richtet. Dieses

“Vorurteil” ffir die “Stadt von oben”

seheint schwer zu vermeiden. Die Pro—

zesse der “Stadt von unten” erscheinen

fflr die intellektuelle Betrachtung nur

beschréinkt zugfinglich. (”Von unge”,
von unten ist der Name einer Kolner

Stadtzeitung, in der die Akteure dieser

Prozesse von ihren Formen der Seibst—

organisation etc. berichten.) Darilber
hinaus scheint die Initiative im sozialen

Umbruchsgeschehen zur Zeit noch

immerbei denjenigen zu liegen, diedie

Gesellschaft pausenlosdem Bom-

bardement ihrer sozialen Schocks aus-

setzen. AuBerdem istdie Realitat sozia—
ler Gegenbewegung von unten kaum

aus der Metropole selbst zu begreifen.
Vor allem‘nicht aus dem begrenzten
Bereich einer deutschen Metropole.
Das, was sich von unten mit der Politik

der sozialen Zerstorung und S‘eiubcrung
von oben konfrontiert, wird dieser

Entwicklung nichtgerecht. Dazu weiter

unten.
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“Soziale S‘auberung”, von der ich im

folgenden berichte, ist nur Tcil eincs

umfasscndcn sozialen Angriffs, indcm

sic neben stadtplancrischcn, technolo-

gischcn, dkonomischen im engcren

Sinn, institutionellcn Sciten nur cinen

Aspektdarstellt. EinigeEreignisse ragen

heraus.

Die “Séuberungen” im

“Drogenbereich”

Eine der spekiakularsten Einzelhciten‘

warcin neuchtadtplan,derirgendwann
nach Beginn dcs Vorweihnaehtsgc-
sch'alis vor 2 1/2 Jahrcn ansgegcben
wurde. Einer der zentralen Pliitze der

Stadt Kdln istdcr “Neumarki”, ein gro-

Ber, mit Baumen bestandener Platz, der

dirckt an die FuBgiingcrzone angrenzt.
Dieser Platz wurde auf dem Stadtplan—
ausschnitt mit einigen angrenzcndcn
Arealen durch durch cine regelrechte

“Sozialgreenzc” umrissen. An Drogen-

abh'angige und Dealer erging das Ver-

bot, sich in diesem Raum aufzuhalten.

Die Stadt Kdln wurdc insoweit regel-
recht “zoniert”, das Recht der Frei-

ziigigkeit wurde praktisch aufgehoben,
die' Stadt als homogener Raum des

sozialcn “Gemeingebrauchs” wurde

cinem neuen territorialen Regicm un—

tcrworfcn. Zuwidcrhandelnde wurden

mit Platzverbot belegt, das im Wieder-

holungsfalle mit Festnahmen durch-

gcsctzt wurde und zu Inhaftierungen
fiihne. Wirklich Drogenkranke, die am

Metadonprogramm teilnahmen, be-

klagtcn sich dariiber, daB sic nur iiber

das ausgegrenztc Territorium zum Ge-

sundheitsamlgelangcn konnten, um die

Tagesdosis dort cntgcgcnzunehmen.

Personen, dieaufgrund ihres Aussehens

verdiichtigtwurden,drogenabhangig zu

sein, bcklagtcn sich fiber die Willkijr-

lichkeit der ihnen gegenfiber angewen-
- detcn MaBnahmcn. Sic war zum Tcil

sehr entwiirdigcnd. EincFrau berichtctc,
daB sic auf den ch zum Gesundheits-

amt festgenommen und fiber Stundcn

in Gewahrsam genommcn worden sci.

Als man sic nachts freigclassen habe

und sic sich dariiber beklagtc, daB die

(iffenilichen Verkehrsmittel nicht mehr

fiihrcn und sic kein Geld fiir cin Taxi

hattc, sei ihr entgcgnet worden, sic solle

sich das Taxigeld doch auf dem SLrich

verdicnen, das tale sic ja sowicso. Der

Zeitpunkt und Ort, der fiir dicse Mafi-
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nahme gewéihlt wurdc, war eindcutig
und lieB kaum Zweifcl offcn. Betroffenc
und Kcnner dcr Verhiiltnisse bcrich-

tcten, daB der Neumarkt fiber Monate

hinweg als geduldetcr Drogenum-
schlagplatz in auffalliger Weise rcgel-
rccht“aufgebaut” wurdc. Polizeibeamte
und Ordnungskraftc hatten nur wcnig
eingcgriffcn, selbstda wooffensichtlieh
gedealt wurdc. Auf diese Weise kon-
zcntrierte sich cin groBcr Tcil des
Drogcngeschehcns auf den Ncumarkt
oder soll man sagcn “wurde konzen-
tricn”?

Dann sehlug dic Politik um. Im Hcr~
bst, als die Vorbcrcitungen des Weih-
nachtsfcstes heranriickten, setztc eine
regclrechte Mcdienkampagne ein. Der
Neumarkt ist dcr Platz, auf dem tradi-

Lionel]dcheihnachtsmarktstattfindct,
wo sich Erwachsenc, vor allem aber
Kinder im Kauf- und Konsumrausch
aufdas heiligc Fest vorbercitcn k6nncn.
Die Mcdien stilisierten die Drogenab—
hangigcn zum Sicherheitsproblem, zu

eincm kriminellen Angriff auf unscre
lichen Kleinen, auf die Unschuld ihrer
freudigen Adventscrwartungen. Dargc—
stellt als hohlwangigc, abgerisscne
Figuren wurdcn sicin sozialrassistischcr
Weisestigmatisicrt und zum Objcktder
Verachtung ausgcsondert und freige—
geben.

Das gilt auch fiir den Angn'ff der
Stadtpolitik auf die Obdachlosen. Ge—
radc der Dombercich und vor allem dcr
Domvorplatz wurdc zu cinem wichtigcn
Bereich ihrer Aktivitatcn. Obdachlose
Jugcndlichc hielten fibercinen lingeren
Zcitraum den historischen sogcnanntcn
“Teufelsbrunnen” besctzt, dermitseiner
Vertiefung gute Aufenihalts- und
Schlafmbglichkciten bot. Die Dom-
plaitc selbsi, der vordere Domvorplatz,
vilurdc zum Ausgangspunkt vieler Ini-
tlanven und Aktionen.

Der Kompf gegen die
'

Klagemauer

Eincn wichtigen “Ankcr” stellte die
“Klagemaucr fiir den Frieden” dar. Sic
bestand aus drci Masten mit dazwischcn
gcspannten Netzcn, in denen Bricfc aus
allcr Welt, politischc, vor allem auch
antifaschistische Botschaften, Gebetc
Wiinsehc angcbracht wurdcn, zu Tau:
scndcn. Lcutc bliebcn stehen,‘ dis-
kutierten, ganze Schulklasscn und Ju-

gendgruppcn kamcn, dcr B firgcrmeistcr
von Hiroshima war ebcnso ha'ufiger
Gast, wic Antifaschistlnnen, Arbci-

tcrpriester aus andcren Landem. Vor

allem abet gingen von ihr Demonstra—
tionen und Aktionen vo Obdachlosen
und Armen aus. Im Winter war sic cine
starke Garantic dafi'i'r, daB lebcnsret—
tendc Schlafpléizic von Obdachlosen
im nahcgclegenen Bahnhofbcsetzt und

~ gehalten wcrden konnten.

VierJahre hat die Klagcmauer gehal-
ten, aber die Sfinberungspolitik gcgen
sic und die Obdachlosen wurde inner-

halb diescr Zeit stctig verschéirft. 1m

Friihsommer 1994 wurdc cine inteme

nichtdffentlichc Verwaliungskonferenz
dcr wichtigen Dezementen dcr Stadt
Kdln einberufen. Sie beschloB cine

konzcrtiertc Politik zur Sauberung und

Kontrollc mit dem Ziel, die sozialen

Zusammenhéingc von unten mit“Nadcl-

stichcn, die zur Verunsicherung bei—

tragcn” solltcn, ordnungsrechtlichcn

@ugriffen, Platzverwcisen, eindcutigcr
Offendichkeitsarbeit zu mobilisiercn

und aufzulésen, nachdcm durch “inten-

sive Beobachtung ein harter Kern her-

ausgcschfilt” wordcn sci.

Kern dcrAuseinandersctzung wardic

Klagemauer, dcren weltwcites morali-

schcs Gcwicht nicht zu ignorieren war.

Im Tandem fiihrten Domkapitel und

Shad: mehrjfihrig Prozcssc, die sie zu-

gleich als Privatisicrungspolitik be.-
tricben. Sic stiitzen ihre Anspriiche aus—

schliefilich auf das private Eigentum
auf dem Tcrritorium, obwohl cs doch

(iffentliehcs Geliinde war und die

Klagcmauer cine effendiche Initiative

darstelltc. Die Nadelstichc bestanden

zum Tcil aus dem lachcrllichen Einsatz

von Séiuberungsfahrzeugcn, wohl ehcr

als Mittel abwertcnder S tigmatisierung
gedacht.

Als dann Endc des lctzten Jahres die

Stadtein Raumungsurtcil gegen Walter

Herrmann, den langjahn'gen Initiator

und Wéiehter dcr Klagcmauer, crlangte,
sctzte schlagartig cine hartere Gangart
cin und das Klima vcrscharfte sich

mcrklich. Die Klagemauer wurde

geraumt, Walter Herrman wurde in

Strafverfahrcn und Anzeigen wegen
VerstoBcs gcgen das Vcrsammlungs—
gesetz etc. systematisch kriminalisicrt,

Demonstrationcn wurden behinderl,

cine wurdc eingekesselt, die “Nadel-

stiche” gegen die Obdachlosen und Ar-

men wurdcn intensiviert. Dennochi



Waller Herrmann ist mit einer mobilen,
eher symbolischen Klagemauer weiter

unterwegs, sammelt zum Teil haltlose

ErmitLlungsverfahren auf sein Haupt.
Das in Jahren gewachsene Beziehungs—
geflechtderProzesse von unten ismicht

so leichl zu zerstdren und erhfilt durch

die “Monatagsdemo” und weitere

Initiativen seinen Halt.

Privatisierung des

6ffenflichen Raums

Eine Einschfitzung, wie sich dieser

Amagonismus weiter emwickeln wird,
ist aus der begrenzten thematischen

Perspektive nichL méglich. Die hier

dargeslelltcSfiuberungspolitikslelltnur
Cine Facetle aus dem komplexen sozia-

len Angriff dar. Der Krieg gegen die

Obdachlosen hatte seinen Vorlauf in

der Fliichtlingspolitik und seine Ent-

SDrechungen in der Kampagne gegen
die Allen zur Verminderung der“Alters—

laSlquote”, und in der Gesundheitspoli-
lik, die beide die Trennlinien zwischen

Wertem und unwertem Leben drastisch

Verschieben. In all diesen Politikbe—

rcichen sind analoge sozialpsycho—
10gischeTechnikenderStigmatisierung,
der Herstellung des sozialen Feindes

11nd der Steigerung des Aggressions—
POLenlials neuer Eliten, dcr neuen

Schichlen, auf die es ankommt, am

Werk. Auf dem Gebiet kommunaler

Ordnungspolitik gilt dies bundesweit,

gerade die aufstrebenden “Zitadellen—

Sliidle” flankieren ihren Anspruch auf

einen global herausragenden Standort

mil fihnlichen Sfiuberungsslrategien.
VOrreiter scheinen Frankfurt, Kéln,

Hamburg, Berlin, wie die Inszenierun—

gen um die neuen Verordnungen zur

Sleigerung dcr “inneren Sicherheit”

ZCigCn. Es ist der in vielen innen-

Sliidtischen Bauvorhaben symbolisierte
und manifesuerte Anspruch auf Teil-

habe am Spiel globaler Standortmelro-

polen, die oft sinnlos scheinenden

kOSISIJieligen Investitionen in Stadi-

Symbole der ZiLadellnmacht, die den

Kem einer neuen sozialen AggTessivitét
gegen das stigmafisierte und ausge-

SOndcrteSubjektsymbolisieren und sich
*

315 Bezugsgrdfie ffir die neuen Eliten

zlnbieten, das “Humankapital” innova—

tiver Slandortmacht. Dieser sozialpsy~

FhiSChe ProzeB zur Herstellung eines

Innovativen aggressiven Subjekls im

Verhiilmis zum “Anderen” seines Ob-

jekts ist immer der Kern und Aus-

gangspunkt aller faschistoiclen und

sozialimperialistjschen Formierungs-

prozesse gewesen.
_

Bezogen istdie Sfiuberungspoliuk auf

eine Reihe von Strategien zur Konsti-

tution sozialer Macht auf einem neuen

Niveau. Der Domplatz verbindetBahn—

,/hof und FuBgéingerzone, zentrale Be-

reiche der Transformation sozialer

Macht. Bahnhb’fe werden privatisiert,

Plastik—Cardtechnologien zur Regulie-

rung von Zugang und Teilhabe erprobt

und zum Teil schon angewendet. Das—

selbe gilt ffir innenstfidtische “Malls”
'

und “Passagen”. Zur institutionellen

Garantie wird das Eigentumsverhfiltnis

umgestallet und effentliche Rfiume

privatisiert. DiePrivatisierungderBahn
hat als wesentliche Seite auch die

Privatisierung des privaten Komman—

dos, die priyaten Wachdiensle ver-

zeichnen ein geregeltes Wachstum unter

der sich zurfickziehenden und dfinner
werdenden Kontrolle Offentlichrecht-
licher Ordnungsmacht. Dasselbe gilt
ffir die FuBgfingerzonen. In jeder der

“Zitadellenstfidte” werden Plane zur

Privatisierung des fiffemlichen Raumes
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vorangetrieben, Protagonistcn sind die

groBen Kaufhausfirmcn, abcr auch

Kcttcn wic ctwa dic Fa. Douglas in

Koln. Sic pladicrt fiir cine ncue Form

dcs Inncnstadtcigcntums, bczichungs-
weise dcr Innenstadtpacht pl‘adicrt mit

totaler privater territorialcr Kontrollc.

Solche Inncnstfidte stellen die techno-

logischcn Knotcnpunklc dar fiir die

Entwicklung ncuer Maut— und Verkchrs-

lcitsysteme. Informatikmultis wic Sic-

mcns Nixdorf habcn sic als Terrain fiir

Investitioncn in Milliardcnhohc ins

Augc gefaBt. Eurokommissar Bange-
mann ist cincr dcr Bcfiirwortcr, sic mil

Satellitcn gcstijtzcn Systemcn als An-

satzpunkte fiir cine curopfiischc In-

vestilionskonjunktur zu bestimmcn.

Damitistder Komplcx“sozialchiiu-
bcrungcn” in den ncucn Zitadellcn-

slfidtcn nur cine Faccuc in cinem glo-
balcn Projckt, das dcr Okonom Schum—

petcr die “schopfcrischc Zerstorung"

gcnannt hat. Schumpcteristinzwischen
jcnscils der sogcnannten ncoliberalcn

Platitiiden ffinfzig Jahrc nach scincm

Tod wieder zu cincm dcr wichtigstcn
Theoretiker sozial—okonomischcr Stra—

tcgiebildung avancicrt. Die “Wiri—

schaftswoche” drucki rcgelmfiBig cine
'

Kolumnc mil dcr chrschrift “Schum-

peter” ab, in dcrcxcmplari sch Bcispiclc

“schopferischcrZcrstorungfdargesiellt
werden. In seincm crslmals 1911 cr-

schiencnen Werk der ”Theorie der

wirtschaftlichen Entwicklung" machter
die gcrade ncu cntwickcitc Rasscn-
hygiene zum Paradigma pianmaBigcr
PoliLik cincrinnovaiivcn schopfcrischcn
Zcrstorung mit ihren SLratcgicn dcr

“VemichtungdcrmilhoffnungslosUn-
angcpaBtcm vcrbundcnen Existenz” und
dcs “Lebensunfiihigen”.

Obwohl die Intel] igcnz, auch diclinke

Iniclligenz, immcr anféillig fiir den
Triumph und den Fortschriu innovaLivcr
Sozialstratcgien gcwescn ist, sollten
auch wir uns klarmachcn, daB bci allcr
Brutalila't der Siiubcrungen und ailcm

Triumphalismusdesimpcrativancstus
dic Situation vollig offen ist. An und

uni die Klagcmaucr crwcist sich, daB
die Moral der ncucn' Herren sm‘ndlich
zerbrosell und zcrbricht, daB alle ver-

aniwortungscthischcn und kommuni-

tarisLischcn Diskursc nicht ausrcichcn
dicsc Vcrlustc wettzumachcn. Das,
SubjcktdiescrAuseinandersctzung die
Armcn, Obdachlosen, Fliichtlinge,ha-
ben zwar nicht dic Mittcl techno-
logischer und institutioncllerMacht. Sic

habcn abcr das moralischc Gcwicht und
die Moglichkcitcn ncuer sozialer Gc-
flechteund von Gescllschafllichkcitvon
unicn gegen die ncuen sozialzersto-
rerischcn Barbarcicn auf ihrcr Scitc

Bezfigc zwischcn Stfidten, Regioncn'
Landern miisscn auf dicscm Nivcau

neu gekm’ipft wcrdc‘n. Die Bezichungcn
zu den weltweitcn Bewegungen von

Flfichtlingcn und Bewcgungcn von

untcn in andcrcn Landern der drci
Kontincnte mfisscn offcngehalten und

_

konkrct gemacht we‘rden. Die nfichsten
beidcn Jahre wcrdcn fiir diese Prozessc
von untcn schr wichtig.
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[Varbemerkung :Im Herbst J 996 sandte

die SCHWARZER-FADEN-Redakti0n

einen Brief an mich ab. afl‘ensichzlich
mit na'heren Infarmatianen fiber die

vorgesehene Debatte zwischen Noam

Chomsky und mir. Leider habe ich

diesen Briefnie erhalten - una’ ersl var

kurzem, m‘imlich aus SF 60, elfuhr ich,

daj} man dart die Frage der Mitglied—
schaft in einer Partei als ,,varder-

gril'ndig
“

einstuft. (Nicht die Mitglied-
schaft in cinchartei wurde in der letzten

Ausgabe generell als "vordergriindig"
bzw. oberfl'achlich eingestuft, sondem
die Mit liedschaft Noam h msk

einer Partei. Die SF—Red.) Hc'z’tte ich van

dieser - in einer anarchistischen Zeit—

schrz'ft wahrhaft ungewa'hnlz'chen -Ein-

schrc‘inkung derDebatte vorhergewuflt.
dann ha‘z‘tte ich michgar nichterst daraty"
eingelassen; ich bin auch jetzt nicht

dazu bereit. Denn andernfalls wfirde

iCh einer radikalen Trennung zwischen

Thearie und Praxis zustimmen, und

einer salchen Trennung wird -der SF

dOCh wahl hajfentlich nichz das Wart

reden. Sabald man erst einmal Inkan-

sistenz zwischen den Idealen und dem

prakzischen Leben zulc‘zfit, zwischen

"Visianen 11nd Zielen ”, wird die ganze

Diskussian akademz'sch; was wirschrei-

ban ader als Ideale auf diesen Seiten

prOpagieren, steht dann in keinem Zu-

Sammenhang mehr mit unserem pali—
liSChen Verhalten in der Realita‘tJ

Mir begegnen neuerdings Menschen —

V0r allcm Jungere- die sich zwar als

”Linke“ bezeichnen, dabei aber selbst

die clementarste Kenntnis der seit

1““ng gultigen Kapitalismus-A—nalyse
dcrLinken vermissen lassen Genau so

Wenig wissen sie iiber die Geschichte
der revolutioniiren, zur biirgerlichen
Gcsellschaft in fundamentaler Oppo—
Silion stchenden Bewegungen. Es

SChmerzt mich zu sehen, daB die

aitbekannten ideologischen Abgren—
zu"gen zwischen dcm Kapitalismus und

CrLinken ebenso in Vergessenheit
gcraten sind wie die kritischsten

Erkenntnisse dos libean Soziaiismus
und des revolutionfiren Anarchismus.

Angcsichts dieses um sich greifenden
gcseilschaftlichen Geddchmisschwun-

CS Sehe ich mich gezwungen, erst cin-
mal km? die Entwicklung des Kapi—

nd Proms
van MurrayBaa/(chin

talismus und die Pflichten der revolu-

tionfiren Linken darzustellen, bevor ich

meine poiitischen und gesellschaft-
lichen Ideale vorsteilen kann, sind diese

doch nahtlos mit der Tradition dieser

Linken verwoben.

Es gibt einige Grundauffassungen,

die sich in der traditionellen Linken und

dortvorallem bei den Sozialanarchisten

finden [Baakchin spricht van ,,sacial

anarchists” 11nd meint damit aflen-

sichtlich diejenigen Anarchisten, die

sich - im Gegensazz‘zu den "Individual-

anarchisten" — auf das Ziel einer Um-

gestaltung der Ges’ellscbaft insgesamt

kanzentrieren. Anmnd Ubers.]. Wenn

sich Menschen mir gegeniiber als

Soziaianarchisten bezeichnen, dann

gehe ich davon aus, daB sie- so denn ihr

poiitisches Handeln fiberhaupt einen

Sinn haben soil - diese Auffassungen

teiien. Ich gehe davon aus, daB fiir

Soziaianarchisten, die ja Linke sind,

der Kapitalismus ein marktwirtschaft—

lichesWettbewerbssystem darstellt, dag

die miteinander rivalisierenden bfirger‘

lichen Unternehmen zu unablfissigem

Wachstum verurteilt. Und daB sie dieses

Wachstum als absolut unausweichlich

ansehen, ist doch die treibende Kraft

dahinter selbst nach Meinung der

Bourgeoisie der ,,Druck des freien Wett-

bewerbs“ in Produktion und Konsum.

Und so wenig wiein einervom Klassen-

gegensatz beherrschten Wirtschaftsord—
'

nungdie Ausbeutung derArbeiterschaft

beseitigt werden kann, so wenig wird

sich diese ,,Antriebskraft“ zu Lebzeiten

des Kapitalismus abstellen lessen. So—

zialanarchisten, so darf ich wohl an-

nehmen, sind davon fiberzeugt, dais ein

fortdauemder Kapitalismus katastro~

phale Folgen ffirNatur und Gesellschaft

haben wfirde. All dies liegt im seinem

Wesen begriindet; wer etwas anderes

erwarten wijrde, héitte es nicht mit dem

Kapitalismus zu tun.

Des weiteren darf ich boi einem So-

zialanarchisten wohl die Uberzeugung
voraussetzen, daB der Kapitaiismus
restlos zerschlagen werden muB, bevor

die Menschheit das Ziel einer freien

und rationalen Gesellschaft erreichen

kann. Im Gegensatz zu anderen Linken

vertreten jedoch die Sozialanarchieten
die Auffassung, die an die Stella des

Kapitalismus tretende Gescllschafts—

ordnungmfisseeinenkoliektivistischen,
ja eigentlioh einen libeflfir—kommuni-

stischen Charakter haben 11nd man
'

wiirde dortProduktion undDistribution

von dem Grundsatz ,Jede 11nd jeder
nach den Ffihigkeiten, jeder 11nd jedem
nach den 'Bedfirfnissen“ leiten lassen

(natiirlich nur soweit es die Produktiv-

heft der Gesellschaft zuléiBt). Und die

Sozialanarchistensind sich gewiB auch

dariiber einigf, daB zum Authau einer

derartigen libertar-kommunistischen
Gesellschaftnichtnur dot Kapilaiismus,
sondem auch der Staat abgeschafft wer-

den muB - dieser Staat mit seiner Be-

rufsbiirokratie, seinem Gewaltmonopol
und seiner angeborenen Bindung an die

Interessen der Bourgeoisie.
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Auch sind sich die Sozialanarchisten

vermutlich darin einig, daB der Staat

durch ein Reich der politischen Demo-
'

kratie abgelost werden muB, mit unter-

einander foderierten ,,Kommunen“ oder

Gemeinden. Bei den Anarchosyndika-
listen sollen diese Federationen haupt-

‘siichlich von Fabrikausschiissen und 1i-

bertfiren Gewerkschaften bestimmtsein,

bei den Anarcho—Kommunisten finden

sich diverse andere Modelle. Aufmeine

eigenen Vorstellungen komme ich noch

zu sprechen. Jedenfalls erwarte ich von

jedem Sozialanarchisten, daB er oder

sie die erwfihnten Mindestgrundsfitze
vertritt - also die Kemanalyse des Kapi~
talismus und seiner Entwicklung sowie

die Notwendigkeit, libertfire Institu-

tionen an die Stelle der konkurrenz-

und marktorientierten Sozialbeziehun-

gen zu setzen.

Auch wenn es etwas lehrhaft wirken

mag: Ich bleibe dabei, daB ein Verzicht

aufirgendeines dieserPrinzipien gleich—
bedeutend ist mit einer Selbstaufgabe
nicht nur des Sozialanarchismus, son-

dem der gesamten revolutionfir-liber-

[firen Linken. Ich weiB - derartige Ge-

danken sind hcutzutage nicht populiir.
Es gibt ehemalige Linke, die sich

zunéichst von einigen dieser Prinzipien

lossagen, um besser in der real exi-

stierendenGesellschaftmitschwimmen

zu ko'nnen, um um dann fiber alle, die

diese Grundsfitze der revolutioniiren

Linken noch hochhalten, ohne UnterlaB

herzuziehen. Man beschimpft sie als

,,Dogmatiker“, tut ihre Konsequenz, auf

die sie so stolz sind, als ”totalitiir“ ab

und prangert ihre Fixicrung auf das

Gesellschaftlicheals,,Sektierertum“an.

Und indem sich die Klarheit gesell-

schaftlicherundpolitischerldeenimmcr
stfirkcr veriliichtigt, drfingt man diese

prinzipientreuen Linken immer wieder

aufs ncue, ihre Militanz abzulegen -

will sagen, sich jenem geistlos—plura-
listischen Durcheinander hinzugeben,

das als ,,Vielfalt“ allgemeine Bewun-

derung genieBt. Vor allem aber sollen

sie es ihren ehemaligen Genossen

gleichtun: niimlich derLinken vollends

den Ruckcn kehren und sich dem

herrschenden Anpassungsdruck unter-

werfen.

Diesem zwischenmenschlichen und

kulturellen Druck zum Trotz sollten

Sozialanarchisten weder zulassen, daB

ihr Denken und Tun in Stiicke bricht

und aufeiner Miillhalde von ldeologien

[22] SF
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voller rettungsloser Widerspriiche lan-

det, noch der Bourgeoisie zum Liebes-
mahl der Klassenkooperation in die
Arme sinken. Gerade he'ute muB eine
revolutionfir~libertéire Linke, die Ge-
sellschaft im Blick, unerschijtterlich zu

sich selbst und zu ihren Idealen stehen.
Dann gibt es aberGrenzen, dieniemand,
der Sozialanarchist bleiben will, fiber-
schreiten darf.

In dieser Aussage - und das istwichtig
- drfickt sich nicht etwa Intoleranz aus.

Ich mochte damit vielmehr dazu auf-
rufen, das Spezifische, Klare und

Selbstdefinitorisehe gegem‘iber einem
alles durchdringenden kulturellen Ver-
fall zu bewahren - einem Verfall, der
mit Scheinbegriffen wie ,,Vie1falt“
,,Harmonie“ oder ,,KompromiB“ be:
eindrucken mdchte, dabei aber alle
wichtigen Unterscheidungsmerkmale
verwiseht und dadurch verhindert, daB
wcsentlichc politische Unterschiede
deutlich werden.

Auch mochte ich die Fragen, denen
die Sozialanarchisten sich gegeniiber

sehen, und ihre Vorgehensweise nicht
emem ganz unangebrachten ,,Entweder-
Oder“ unterwerfen. Wo immer ein
Unternehmen oderein Staat daran geht
die Arbeitsbedingungen zu verschlech:
tcm oder die Lohne zu driicken, wo

man den Armen und Schutzlosen die

elementaren Lebensgrundlagen ver-

weigert, dort sollen die Sozialanar-
chisten ihre Stimme im Protest erheben

. und sich denen anschlicBen, die der-

gleichen zu verhindern suchen. Kurz
Sle sollen an allen Fronten gegen Aus:
beutung und Unrecht kéimpfen und sich
den Vielftiltigen Bemtihungen um das
Abstellen okonomischer, sozialer oder

okologischer MiBstéinde anschlieBen
wo

Immeres nOtig ist. Sozialanarchisteri
lassen SlCh in ihrer Empl‘indsamkeit
gegeniiber menschlichem Leid und in
ihrer Entriistung fiber krankhafte Ent-
artungen der Gesellschaft von nieman-
dem fibertreffen, auch nicht von den
wohlmeinendsten Reformpolitikem

Jedoch: Sie durfen sich nicht darziuf
beschrfinken, bloBe Verbesserungen
anzustreben. Das kann die Bourgeoisie
sehr gut selbst, wenn sie will, und sie
kommtdabei nochbillig davon. Istdoch

das liliirgertum bisweilen geradezu

ubereIfrtg dabei, gesellsehaftliche
Mlfistfinde in eigener Regie zu beheben
und

genau dadurch gewisse weiter

ausgreifcndeProblemederGesellschaft
zu verdecken sowie der Gefahr sozialer

Unruhen entgegenzuwirken.
Zwischenl den Wegen, die im A11—

tagskampf von Sozialdemokraten,

Linksliberalen und anderen Wohlmei-

nenden beschritten werden, und denen

der Sozialanarchisten und der fibrigen

revolutionaren Linken besteht in meinen

Augen ein gewaltiger Unterschied. SO-

zialanarchisten zichen zwischen ihren

Idealen und der Praxis keineTrennlinie.

Was die meistcn Reformisten vermissen

lassen, bringen sie in den Kampf ein:

das Bemiihen um Autkliirung ijber die

Wurzeln de‘r sozialen Ubel; die gedul-
dige Belehrung und Mobilisierung ftir

den Aufbau einer Bcwegung, die die

Verbindungen zwischen den MiBstiin-

den um uns herum und der Gesell-

schaftsordnung per se aufzeigt
-

schlieBlich sind sie aus dieser er-

wachsen. Sie wollen in erster Linic den

Menschen klarmachen, woher ihre

Leiden stainmen und wie sie durch

bewufltes Handeln ft‘ir einen um—

fassenden gesellschaftlichen Wandel

sich davon befreien ko'rmen. In der

Verbreitung dieser Erkenntnis - friiher

pflegte man von KlassenbewuBtsein zu

sprechen (paBt auch heute noch) oder

auch von gescllschaftlichem BewuBt—

sein - liegt eine dcr wichtigsten Auf—

gabenjederrevolutioniircnOrganisation .

oder Bewegung. Sozialanarchisten

miissen jeden Protestfall zum AnlaB

nehmen, auf das weitere gesellschaft—
liche Umfeld hinzuwciscn; sie miisscn

ihreOppositionsarbcit in diesen Kontext

stellen und auf den Ubergang zu einer

rationalen Gesellschaftsordnung (etwa
dem libertiiren Kommunismus) hin—

wirken. Verséiumen sie dies, dann bleibt

ihre Opposition zui‘élliges Stiickwerk,

eben im Grundc reformistisch.

Wenn die Sozialanarchisten bc-

stimmte MiBstiinde auf den Kapita-
Iismus zurijckfiihren, miissen sie m.E.

deutlich machen, daB zur vollsliindigcn

Heilung Veréinderungen in dcr Gesell-

schaft selbst erforderlich sind. Eine

Reform mag erfolgreich sein oder nicht
- woraufes ankommt, istdie Auikliirung

fiber ihre eigentliche Ursache, fiber ihr

gesellschaftliches Um feld und fiber die

Querverbindungen zu anderen, wenigcr
Ins Auge springenden Problcmen. SO

werden sich am Ende die nur scheinbar

unverbundcnen Elemente zu einem

Ganzen zusammenfu‘gen, das die herr-

schendeGesellschaftsordnunginFragC
stellen kann.



Denn wollten wir den Ubeln in der

Gesellschaft allein mit Reformen zu

Leibe riicken und diese Aufgabe auch

noch dem Staat flbertragen, dann wiir-

den' wir nur das System stfitzen; wir

wfirden dadurch die Verwirrung ver—

Starken, die Legitimation untermauern

und die ideologische Patina aufpolieren,
die ftir sein' Fortbestehen unerlaBlich

sind. Von 1848 bis zum heutigen Tage

haben alle Bewcgungen, die ffir einen

Wandel antraten, vorallem unter dieser

reformistischen Praxis - und sei sie noch

so idealistisch — gelitten. Wer den Kampf
nur im Rahmen des gegebenen Systems

fiihrt und durch diese Reformen viel-

l_eicht sogar zur Linderung mancher

Ubel beitr‘agt, dient letzten Endes nur

dem Mythos vom ,,Kapitalismus, der es

bringt“ (Marcuse)'und vom Staat, der

angeblich fiber die widerstreitenden

Interessen hinweg dem groBen Ganzen

dient.

Wie in vielen westlichen Landern, so

gibt es heutzutage auch in den USA

zahlreiche sozialdemokrau'sche Orga—

nisationen undUmweltgruppcn, die sich

mitgesellschaftlichen und okologischen
Problemen herumschlagen; wobei sie

ZUWeilen ijber Lobbyarbeit bei den

Machtigen kaum hinaus kommen. Man

sieht sie und man hort sie, obschon sie

gerade in Schliisselfragen zu Kom-

PFOmissen ncigen. Da sie tiblicherweise
in die staatlichen Strukturen eingepaBt

Sind, stoBen siegelegentlich aufStellen,

W0 dfls System auf die Bedtirfnisse der

Armen und Verletzlichen ansprechbar
ist. Mit ihrem viel gerfihmten ”Realis-
mus“, ihrer Politlk cles kleineren Ubels

und ihrcr systemorientierten Heiltfitig—

keit crzielen sie zuweilen eine Linde-

rung, die das Deben der Hilfesuchenden
Zu erleichtem scheint.

Sobald jcdoch im Volk Forderungen

nach Verfinderungen laut werden, die

do" Grundinteressen der Bourgeoisie
Z\IWiderlaufen, ist vom Staat kein

Nachgeben zu erwarten. So wurde bel-

Spielsweise das NAFTA-Abkommen im

Kongfefi verabschiedetundvon Clinton

llnterzeichnct, obwohl sich neben gro—

BCn Tcilen der Bevolkerung auch zahl-

rcichc Gcwerkschaften und Umwelt-

schfilzer dagegen aussprachen. Das

(Gromkapital wollte nun mal NAPTA

habcn, und damit basta. Natfirlich gibt

es solche und solche Staaten. Die Ge—

schichte hat Sklavenhalterstaaten ge-

sehen, feudalistische Staaten, monar-

chistische, republikanische und totali-

tare Staaten. Es ware naiv, sie alle ffir

gleich zu halten, nur weil es sich um

Staaten handelt. Und doch sind auch

die vorgeblich ,,freiesten“, an Verfas-

sungen gebundenen und von uns eu-

phemistisch als ,,Demokratien“ be-

zeichneten Republiken in der soge-

nannten Ersten Welt nichts anderes als

Klasseninstitutionen. Ihre Traditionen,

Verfassungen, Gesetze, ihre Bfirokra-

ticn und Rechtsorgane, ihre Polizei und

ihr Militar haben einen strukturellen

Schutzwall um Eigentum,Profite, Wett-

bewerb, Kapitalakkumulation und die

wirtschaftliche VorherrschaftderBour—

geoisie und der fibrigen privilegierten

S'chichten errichtet. Dies ist eine der

Grundlagen des modemen Staates.

Wahrend der gesamten Geschichte

des Sozialismus hat bei allen antikapi-

talistischen Revolutionaren, also auch

bei den Sozialanarchisten, die Staats-

frage einen der obersten Range einge-
nommen. Marxisten sind immerhm

konsequcnt; wenn sie sich auf den

Parlamentarismus einlassen, denn

schlieBlich stand filr Marx zweifelsfrei

fest, daB dcr Staat auch nach einer pro-

letarischen Revolution noch gebraucht

wurde, um den Sozialismus aufzubauen.

1872 meinte er sogar, man wfirde mit

Hilfedesbtirgerlich-parlamentarischen
Systems den Sozialismus in England

und den USA, viclleicht auch in den

Niederlanden per Gesetz einftihren

konnen — eine Liste, die Engels dann

noch um Frankreich erweiterte.

Sobald das Volk die politische Macht

verliert, beansprucht sie der Staat ffir

sich; umgekehrt miissen die Massen

alle Macht an sich ziehen, die nicht

J

beim Staat liegt. Bel den heutigen

politischen Parteien handelt es sich

entweder um Staaten im Besitz der

Macht Oder abet — solange sie nicht an

der Regierung sind - um solche, die auf

dieMaehtiibemahmewarten. Sie wollen
'

als staatliehe Organe operieren, also

kommen sie angesichtsderStaatsmacht
, gar nicht umhin, den Staat in einem

gewissen Grade zu imitieren. Wollen

sie an die Macht gelangen, so miissen

sie sich ebenso zwangslfiufig top-down
als verléingerte Staatsorgane konsti-

tuieren, wie kapitalistische Unterneh-

‘ men sich - ungeachtetihrerangeblichen
verpflichmng auf das ,,Gemeinwohl“ -

an der Allgemeinheit bereichem mtis-

sen.Eigentlichistesdoehsoflekraftiger
der libertfire ‘Anstrieh von Parteien,

Unternehmen, ja selbst von Staaten

leuchtet, desto krasser besudeln sie

genau jenes dffentliehe Ehrenamt, das

ihnen angeblich so teuer ist.

'

Ein solches Spannungsverhaltnis

zeigte sich auch bei den GRUNEN in

Deutschland, die ja zunfiehst den An—

spruch erhoben‘ batten, eine ,,Anti—

Parteien-Partei“ zu sein. Einmal im

Bundestag, konnten siediese Spannung
nicht beliebig lange durchhalten. Auch

wenn ihre Sprecherlnnen von den besten

Absichten beseelt gewesen sein moch-

ten, so muBten doch infolgederTeilhabe
der Partei am Staat alle ,,Anti-Partei“—

Vorstellungen unweigerllch zugunsten

der Parteiorientierung in den Hinter-

grund treten. Inzwisehen sind die

Grfinen Von einer Gefahr ffir die Gesell~

schaftsordnung in Deutschland zu einer

ihrer wichtigsten Stt‘ttzen geworden.
Dahinter steckt kein boser Wille bei

diesem Oder jener Griinen. Es ist viel—

mehr die unvermeidliche Folge, wenn

man im Staat agiert statt gegen ihn. Wer
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den Staat mit dessen eigenen Mitteln

bekéimpfen will, wird im Gegenteil
» zwangslfiufig vom Staat selbsl gesleuert

und geformt.
Im Unterschied zu den Marxisten

erblicken die Sozialanarchisten im Staat

ansich ein méichtiges instilutionelles

Hindernis auf dem Weg zum libertfiren

Sozialismus oder Kommunismus.

Wenn sie in einerbfirgerlichen Republik
zur Wahlenthallung aufrufen, bezeugen

sie damit ihre Emschlossenheit, dem

Swat seine Legitimau'on zu emziehcn

und den Mythos, er sei fiir die ”(Went-

liche Ordnung“ und eine wohlorgani-
sierte Gesellschaft unentbehrlich, zu

demontieren. Mit ihrer Verweigcrung

gegeniiber parlamentarischen Ritualen

wollen die Sozialanarchisten das auto—

ritéire Fundament des‘S mates enthijllen,

seine Legitimitfit als ,,naturgegebcncr“
Hort der Ordnung zerstfiren und seinen

Anspruch durchlcreuzen, iiber den Klas-

sen zu schweben und - im Unterschicd

zur Inkompetenz der Massen bei der

Wahmehmung der effentlichen Ange-

legenheiten - fiber die alleinige Kam-

petenz zur Machtausiibung zu verfiigen.

Bei dieser Verantwortung des Sozial-

anarchismus f[irdie Aufgabe, den Kapi-

talismus und den Nationalstaat sowie

ihregegenseitigen Verbindungen zu cm—

zaubern, also ihre Legitimitéit als ,,na—

turgegebene“ apriori—Phanomene in

Frage zu stellcn, handelt es sich kei-

neswegs um ein bloBes theoretisches

Konstrukt. Reale Folgen fiir die Men-

schen werden sich nur dann zeigcn,
wenn dieses Ziel sich in einer fiir alle

erkennbaren Praxis widerspiegcll - einer

Praxis, die die Forderung nach Refor-

men des existierendcn Systems (worauf
es sich immer mal einlfiBL) in den Ruf

nach seiner rcvolutionéiren Umgestal-
tung verwandelt (gegen die es sich stets

sperren wird).

Viele LeserInnen (105 SF wissen es be—

reits: Fur mich ist der Sozialanarchismus

mit der Errichtung einer Demokratie

von Angesicht zu Angesicht verbunden,

die den Mcnschen eine direkte Mit-

wirkung an ihren gemeinschaftlichcn
Angelegenheiten erméglicht. Im Ge—

gcnsatz zur ,,repréisentativen Demo-

kralie“ (ein Widerspruch in sich!) lebl

cine libertine Demokratie von Volks—

versammlungen auf Gemeindecbene,
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die an die Stelle der derzeitigen Kom-

munalmagistrate treten. Diese Ver-
sammlungen stehen alien Erwachsenen
zur Mitentscheidung offen (iedenfalls
denen, die sich beteiligen mechten).
Hier kann die Gemeinschaft selbst fiber
ihre Angelegenheiten bestimmean den

Versammlungen liiuft nichls im gehei-
men ab; sondern sie unterliegen der

effendichcn Kontrolle.

Ich habe dieses kommunalisdsche

System bmgerlicher Selbstverwaltung
"Libertdrer Kommunalismus

“

getauft.
Als polilische Lehre von der direkten

Demokralie bildet der Libertine Kom-

munalismus einen scharfen Gegensatz
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- die ohnehin noch vor dem Staat auf

dc: geschichtlichen Bfihne erschien -

das grundlegende Feld menschlicher

Gemeinschaftsbildung auBerhalb des

Kreises von Familie, Freunden und Ar-

beitskollegen darstellt. Die Gemeinde -

in groBeren Stadten das Stadtviertel — ist

die wahre Heimstatte der Politik im

etymologischen Sinn einer direkten

DCmokratie, wie sic in der athenischen

polis des 5 . vorchristlichenJahrhunderts

herrschte. (Natiirlich sehe ich in Athen

kcin ,,Vorbild“ und erst recht keine

libertar-kmmunalistische Idealstadt,

auch wenn mir das haufig unterstellt

wird. Gleich meinen Kritikem bin auch

ich mir fiber die freiheitsfeindlichen

Zfige und die sonstigen Schwachen des

antiken Athen im klaren; aber wirsollten

uns doch dadurch nicht davon abhalten

lassen, die funktionsfahigen Institutio-

nen einer direkten Kommunaldemo—

kratie zu studieren, wie sie seinerzeit in

dcr sich selbst regierendenpolis Athens

cntstanden waren.) Wenn wit uns ein

Bild davon machen wollen, wie ein

Libertarer Kommunalismus in der

Praxis aussehen konnte, so liefern uns

die in Athen — and fast nur dort —

Cntwickelten demokratischen Institu-

tionen unschtitzbare Hinweise. Dies gilt
VOr allem ftir die Versammlung, die

Ckklesia.

Eine bestimmte anarchistische Stro-

mufig lehnt Demokratje in jeglicher
Form ah, well damit die Mehrheit der

Minderheit ihren Willcn aufzwingt.

_Anders als die sozialistische Richtung
1m Anarchismus mit ihrer Betonung

d_01‘ gesellsclialtlicben Freiheit stellt

dlcse eigentlich liberalistischc Richtung
(he Personliche Autonomic in den Mit-

tolpllnkt. Ich denke, wenn hier ein Ent-

S§hcidungsverfahren autorita'I ist, dann

mchtdas Mehrheitsprinzip, sondem die

I:Orderung dieserlndividualanarchisten
nach Konsens im groBen Stil. Keine

Gesellschaftkannfunktionieren,dieder
Tyrannei der Einzelnen ausgesetzt ist.

Wenn diese glauben, sich den Wtinschen
d3!" Mehrheit in den Weg stellen zu

diirfen.
Der Libertare Kommunalismus ist

allCh keine lokalistische Lehre; er geht
mCht davon aus, daB Gemeinden auto-

"Ofn'Und nur auf sich selbst gestellt
cXlstteren konnen. Ganz im Gegenteil:
In der heutigen Gesellschaft sind alle

G(Em-einschaften und Regionen bei der

Bflfiiedigung ihrer Bediirfnisse von-

c”lander abhangig. Hicr trittjetztimmer

MEI]!—

der Staat auf den Plan, doch der Sozial—

anarchismus bietet eine Alternative

dazu: die Fdderationen, der libertare

Weg zur Pilege der gegenseitigen Be~

ziehungen. Im Libeniiren Kommuna-

lismus entsenden die Gemeinden ihre

Delegierten miteinem festgelegten und

jederzeit widerrufbaren Mandat in den

Federationsrat; dort wird dann umge—

setzt, was die einzelnen Versammlun-

gen beschlossen haben. Ein solcher Rat

darf einzig die administrative Durch-

ft'ihrung von MaBnahmen festlegen und

keinesfalls politische Grundsatzent—

scheidungen fallen; diese bleiben den

Volksversammlungen vorbehalten.

In einer Federation wird nicht repra-

senticrt, sondern koordiniert. Was im

Grundsatz zu geschehen hat, entscheidet

jeweils die Mehrheit derGemeindebfir-

gerInnen; genau dies kennzeichnet das

Fdderale Prinzip. Zusammengefafit

finden sich meine Ansichten zur Liber-

taren Federation in dem vor kurzem er-

schienen Buch von Janet Biehl Liber-

tarian Municipalism: The Politics of

Social Ecology (Black Rose Books,

Montreal 1997). Am ausffihrlichsten

habe ich den Libertaren Kommuna—

lismus in Die Agonie der Stad! (Trot;-

dem Verlag 1996, fiber den SF be~

ziehbar) dargestellt.
-

Der Libertare Kommunalismus, der

ja cine Variante des anarchistischen

Kommunalismus ist, will alle wirt-

schaftlichen Angelegcnhciten auf die

Gemeinde fibertragen. D.h. jede Volks-

versammlung kontrolliert die wirt—

.

schaftlichen Aktivitaten auf ihrem

Stadtgebiet. Eine derartige Vergemein-

schaftung ist etwas ganz anderes als

Nationalisierungfiennbeiletzterer wird

auch wieder nur der Swat gestarkt und

das Management kann rasch totalitiire

Zfige annehmen. Sic folgt aber aueh

nichtdem syndikalistischen Ansatz, bei

dem die Wirtschaftsmaeht von Arbei—

terkollektiven ausgelibt werden sell,

well das dann wiederum kapitalistische
Kollektivuntemehmen entstehen liefie.

Nein, in einer vergemeinschafteten
Wirtschaft entscheiden die B tirgerlnnen

auf ihren Versammlungen direkt fiber

okonomische Fragen, und sic lassen

sich dabei nicht von ihren jeweiligen
Fach- Oder Berufs-interessen zugunsten

bestimmter Untemehmen leiten, son-

dem vom Wohl der gesamten Gemein—

schaft.
V

Sollten wir emsthaft an der Fahigkeit

der Menschheit zweifeln, eine direkte'

Demokratie nach Art des Libertiiren

Kommunalismus zu schaffen; dann

mtissen wir uns m.E. nicht nur vom

Sozialan'archismus verabschieden,

sondern kennel] uns jede Bemiihung
um eine humanistische and rationale

Gesellschaftsordnung sparen. Zwar

existiert cine Alternative: der Syndi-

kalismus, die unter Arbeiterkontrolle

gestellte Wirtschaft. Kfinnte ich nur

hoffen, daB dies aufkonsequent libertia're

Weise moglich ist, dann ware mir auch

dieser Weg zu einer Sozialanarchisti-

schen Gesellschaftsordnung willkom-

men. Nur stort mich noch der Berut‘s-

SF 2/97 [25]
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egoismus, mit dem' der Syndikalismus
bislang belastet ist. AuBerdem besteht.

wenig Grund zu derHoffnung, syndi-
kalistischeGewerkschaftenkonntendie
einer Fabrikgesellschaft gemfiBen
hierarchischen Strukiuren vermeiden.

Auch wenn die Werktiitigen eine
zenlrale Rolle bei der Umgestaltung
der Gesellschaft spieien, so sind doeh
die Zeiten einer Hegemonie des Pro-
letariats vorbei, die ihm Marxisten wie

Syndikalisten gleichermaBen zuge-
schrieben haltcn. Die Sozialanarchisten
miissen dariiber hinaus die Lebens-

bedingungen aller Menschen im Blick-
feld haben,diebeiderliberléirenUmge-
staltung beteiligt sein werden. SchlieB—
lich sind die Werktfiu'gen auch Men-
schen: Sie leben in ihren Gemeinden,
leiden unter Umweltverschmutzung,
haben Probleme bei der Ausbildung
ihrer Kinder und der Versorgung ihrer
Familien. Sie sind nicht ausschlieBlich
ein Produkt ihres Arbeitsplatzes,'son-
dem sind Burgerlnnen ihrer Gemeinde
und von den dortigen Enlwicklungen
auch in ihrer Freizeit Langiert.

Wer sich nfiher mit der Geschichte
der Revolutionen befaBt, wird bald er-

kennen, daB kein Volksaufstand aus—

schiieBlich okonomische und soziale
Komponenien besaB; es ging stets auch
um das Leben in den Siedlungsgemein—
schaften. Wir konnten fiberhaupt nicht

verslchen, wie aus Arbeitem und Bauem
blS hin zu radikal eingestellien Teilen

derMilielschichtrevolutionéire Massen
werden konnien, wcnn wir den Blick
auf die Gemeinden und Wohnviertel

verséiumien, die ihnen den Kontaki
unteremanderermoglichten und in deren
Rahmen sich auch in der privaten Le-
benssphéire cine poiitische Kultur aus-
bilden konnle.

‘

Am Liberti'iren Kommunalismus wird

unmet kritisien, unsere S iddte seien fiir
cme Sclbstverwaltung durch Volksver~
sammlungen viel zu groB geworden
selbst wenn Sléidte wie New York, Paris:
odor Mexico City sich in ihre Wohn-
v1crtel auftcilen und don lokale Ver-
sammlungen einberufen wijrden, denn
auch diese w'dren noch zu groB fiir eine
praktikable Enischeidungsfindung
Doch dabei wird meistens einfach un:
terstellt, in den Versammlungen wiirde
srch die gesamle Bevolkerung ein-
schlieBlich der Kicinsikindcr,derKran~
ken, dcr pfiegebedijrftigen Greise und

der Unzurechnungsffihigen zusam-

menfinden. Eine der wichLigsten kom-

munalistischen Revolutionen verdan-

ken wir den demokratischen Voiksver—

sammlungen von 1793 in Paris; die

Stadt hatte damals 700.000 Einwohncr
und war in 48 sections eingeteilt. Die

gleiche sektionale Demokraric findcn
wir 1848 und 1871, obgleich Paris in-

zwischen auf2 Millionen angewachsen
war. 1

‘Kritik dieser Art gehi auch davon

aus, alle Teile einer GroBstadt wiirden

sreh sozusagen im Gleichschriu ent-

vsrickeln, oder niemand wiirde eine

emzige Vereammlung auslassen -

ganZ

gleich, wie gut Oder schiechi die An-

reisemoglichkeiten sind. SchlieBlich
meint man auch, wir wiirden es bis in

alle Ewigkeit mit den GroBsLfidten

modernen Zuschniiis zu lun haben. Dem

Dibertia'ren Kommunaiismus liegt aber

em prozeflhafter Politikbegriff ZU-_

grunde - ein zugegebenermafien lang-

wieriger ProzeB in wechseindem Tem-

po. In manchen Gebieten wird sich das

politische BewuBtsein rasch entwickeln,
1n anderen langsamer. Auch miissen

wirdamitrechnen,daBdielnsiiiulionen
einem heute noch gar nichi absehbaren

Wandel mitverschiedenen Durchgangs-
stadien unterlicgen werden. Aus heu-

tiger Sicht liiBt sich nur cin anarchi-

stischer oder kommunalistischer Poli—

tikansatz aufden Weg bringen, derdann

fiberdieJahre scin eigcnes BewegungS-
gesetz entwickein muB; in dicser Zcit

werden aber die Instilutioncn in den

swdten sich erheblich veriindcm und
zum Schlquunkt einer aligemeinen
Dezentralisierung hinffihrcn.

IV

Allen modemen Miirchen zum Troll,

die uns den Siam als Garanten dcf

,,Offentlichen Ordnung“ oder als Repa-
raturinstanz fiir soziaic Verwcrfungen
schildem (wozu auch die wachscnden

MiBstéinde im Gefolgc dcs modcmcn

Kapitalismus ziihlen), bieibt der SL213t

nun einmal cine Imercsscnvcrtretung

derGronixtschafi - unddas hciBL: ciner

Klasse verpflichtet. Nur mit Hiife des

modernen Steales konnen die Konzcrnc

expandieren und ihre Machr fesligcn-
Heute redet jeder vom ”globalen

Kapitalismus“, und es ist nati‘irlich

verfiihrerisch fur die Linke, sich nil“



auf wirtschaftliche Machtzusam-

menballungen zu konzentrieren und,

anstatt den Staat zn bekéimpfen, von

dort sogar noch Hilfe gegen die alles

Verschlingenden globalen Unterneh-

men zu erwarten. Doch verliert man

damit eine Grundeigenschaft des

Staates aus‘dem/Auge, nijmlich seine

Bi“dung an die Interessen von Besitz

“lid Reichtum. Man muB doch nicht

den Swat gegen die Konzeme stfirken.
“Ur well diese auton’tfir geprfigt sind.

D38 Waren sie sehlieBlich immer. Die

Fabrikbesilzer der Industriellen Revo—

lution vor zweihundert Jahren trafen

“"6 Entscheidungen mit derselben
ArrOganz wie nur irgendein Vorstands—

Vorsitzender unserer Tage, und mit

denselben einschneidenden Auswir—

kungCn aufzahllose Menschen. Es liber-

rascht mich, der ich in Tarilkommissio-

“PH mitgearbeilet und dabei das Raub-

l‘Crgfibaren dcr Manager und Kapi-
[aliSlen erlebt habe, schon sehr, wenn

SICh heute noch Linke von dcm autori-
tare“ Klima in Industriebelrieben und

onzel’nverwallungen fiberrascht zei-

gen.

Grundelement des Kapilalismus sind

nun mal die kapitalistischen Unlemeh-

men, und da ist es doch naiv, von den in

deren Dienst stehenden staatlichen

Institutionen zu erwanen, ausgerechnet
sie kennten diese Untemehmen ban-

digen oder gar zuriickdrfingen. Was

diese derzeitigeTendenzaufderLinken,
dem Kapital mit staatlichen Mitteln Pa-

roli zu bieten, zum Scheitem verurteilt,

ist der schlichte Widerspruch zwischen

ihrer Hoflnung, die staatliche Ma-

schinerie kenne die bourgeoise Pro—

duktions— und Wachstumsdynamik

unter Kontrolle halten, und der Tat-

sache, daB das Kapital sich ebendiese

Maschinerie selbst geschaffen hat, um

die gesamte Gesellschaft unter‘ ihre

Konlrolle zu bringen.
,

Ebenso wenig wieeinen GroBkonzem

kennen wir den Staat von innen heraus

bekfimpfen. Gegen beide — Staat und

Kapitalismus
- bedarf es des Aufbaus

einerGegenmacht. Deren konsequenter

Widerstand gegen den mit Recht so

genannten Staatskapitalismus muB sieh

Fate: Sabine Aderf/Version

auf die ‘unterschiedliehsten Kréifte

stfitzen, von denen viele gar nicht neu

sind und nurden Gegebenheiten unserer

Zeit angepafit werden miissen.

Schepfer dieser Gegenmacht abet

kennen allein die Massen sein - all die

vielen Menschen, die sieh beiseitege-
schoben sehen, die um ihre ekono-

mischen und politischen Rechte ge~
bracht, vom' Steal und seinen Institu~

tienen unterdriickl und ihres Wesens

beraubt sind. Vor diesen gesellschaft-
lichen Instinkten verblassen auch die

klassischen Abgrenzungen zwischen

Proletariatund Kleinbiirgertum. Da sind
die Industriearbeiterlnnen, deren Exi~

stenz - nieht anders als die der Ange-
stellten - jederzeit dem technischen
Fortschritt zum Opfer fallen kann; da

siehtsijch derEinz’elhfindlerderInvasion
der groBen Handelsketten gegeniiber;
da werden selbstLehrkxfifte flberfliissig,
indes elektronische Lehrmiltel an ihre
Stella treten. Die Reihe derer, denen die
Gesellschaft buehstfiblieh keinen Platz
zum Leben mehr 12181, nimmtkein Ende.

Gesellschaftlich 1ansich diese Masse
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nicht klar definieren. Diese Menschen

wohnen nebeneinander und sehen sich

denselben Problemen gegem‘iber: Zu—

sammenbruch der lnfrastruktur ihrer

Gemeinde, Umweltverschmutzung,

vernachlfissigte Kinder, Arbeitsiiber—

lastung, Verfall der Innenstéidte bei

gleichzeilig wuchernden Einkaufs-

zentren. Zwar resultieren all diese

Probleme aus dem Kapitalismus, doch

entziehen sie sich den traditionellen

Klassenkategorien. Gleichzeitjg nimmt

die Ungleichheit derEinkommens- und

Vermogensverteilung - zumindest in

den USA - ein noch nie dagewesenes
AusmaB an. Dem Durchschnittsmen-

schen ist schon klar, daB es die Ha-
.

benden gibt und die Habenichtse; daB

die einen ijbereinen geradezu obsz'o‘nen

Reichtum verffigen, wfihrend die an-

deren erleben mfissen, daB ihr Ein-

kommen, ihre Ausbildungschancen,
ihre medizinische Versorgung und ihre

soziale Mobilitéit in erschreckendem

Tempo dahinschwinden.

Wenn derLibertine Kommunalismus
vor allem die Kommunen in die Lage
versetzen will, die Macht vom Staat
und von den Wirtschaftsunternehmen
zuriickzuerobem, verkennt er keines-
wegs die elementaren Beleidigungen,
die unsere Gesellschaft den Armen und

Umerprivilegierten zuffigt. Aber with-
rend die meisten Linken auf die staat-
lichen Institutionen starren, um dort
ihren infinitesimalen EinfluB ausiiben
zu konnen, liegt die groBe Chance der
Sozialanarchisten in einer neuen, an

ihren hochsten Idealen orientierten
praktischen Politik. Nur sie konnen
gegcn den Staat die Forderung nach
Machtfiirdie Gemeinschafz vorbringen
— einerechlen, institutionalisierten, kon—
kreten Macht. Nursie kennen sich daran
machen, aufder lokalen und regionalen
Ebene foderierte Organisationen ,,zum
Anfassen“ zu errichten, also das Forum
fijr die offentliche Debatte fiber alles
was die Menschen in der Gemeinschafg
bewegt.

Die ,,Komrnune“ - worumer wir heute

die politische Gemeinde verstehen - ist

ja zu allen Zeiten der Grundstein der

sozialanarchislischen Vision von einer

libertfiren Gesellschafrsordnung gewe-
sen. Erstens gab es Kommunen schon

Vor dem Staat, und zweitens bildeten
sre spiiter hfiufig genug die Antithese

dazu, so etwa in den Auseinanderse-

tzungen zwischen den Sliidten auf der

einen Seite und den Feudalherren, den

absoluten Monarchien oder auch den

zentralistischen lnstilutionen der eli-

téiren Revolutioniire vom Schlage der

Jacobiner und ihrerErben, der Bolsche-

wiken, aufder anderen Seite. Zwischen

Gemeinde und Slaal hat ein lang—
dauemdes Spannungsverhéilmis bestan-

den,und dashistorisch spillere zwischen

Federationen und dem modemen Na-

tionalstaat stehr dem in nichts nach.

Ich mochte mich also fiir eine neue

libertfire Politik aussprechen, an deren

Ende die politische Macht, statt beim

Foto: Theo‘Heimaf1n



Staat, wiederbei den Menschen in ihren

Kommunen liegt. Dabei denke ich, wie

schon gesagt, als Sozialanarchist nicht

nur an engagierte Proteste, sondern an

den Aufbau einer auf das Ziel einer

direkten Demokralie gerichteten Be-

Wegung. Diese Forderung, die die

Menschen in den Stiidten real an die

Macht bringen soll, mfissen die Sozial-

anarchislen zu der ihren machen. Wo es

Gemeindeverfassungen gibt, muB die

Bereehtigung der Burgerversamm-
lungen zu einschneidenden Beschliissen

fiber die drtlichen Belange .darin Ein-

gang finden. Sozialanarchisten sollten

sogar — doch, doch - Kandidatlnnen in

dieGemeindeparlamemeentsendenund
don fijr eine stiirkere Beteiligung der

Biirgerversammlungen an der Kom-

munalpolilik eintreten.

Da viele der heutigen SIadLregie-
rungen smallich gepréigte Funklionen

ausiiben oder auf smatliche Untersu‘j—

Lzung angewiesen sind, mache ich mir

keine Illusionen fiber ihre Reaktionen

auf derarLige Bestrebungen. W0 So-

zialanarchislen ffir Bfirgerversamm-
lungcn einlreten, werden sie unter den

Mcnschen, die es angeht, immer nur

Cine Minderheitdarstel len. Jedoch wird

Sich dadurch ein Potential ffirpolitische
Macht, fiir Diskussionen und Lernpro-
zesse bilden, und aus diesem Potential

kann sich dann langsam und miihevoll

Cine Gegenmacht zum Staat bilden -

und sofem aus dem Kreis derWirtschaft

genfigend Unterstfltzung gewonnen

Wird, auch eine Gegenmachl zurn Big
Business. Und wenn dann viele Men-

SChen diese duale Macht stfirken, kann

SieschlieBlichdiedirekLeKonfrontaLion
mit dem Swat und den kapitalistischen
Slmkturen suchen und eine libertfix-

k0mmunistische/Gesellschaft erkém-

Pfen.

Was ich hier vorschlage, ffigt sich‘
auch in die anarchistische Idealvorstel-

lung Von der ,,Kommune der Kommu-

nen“ ein. Ich kann mir eigentlich fiber-

hauplkeinen anderen liberléir geprfigten

Weg vorstellen, auf dem das Volk der

Swatsmaschinerie emsllich gefiihrlich
Werden kénme. Ich habe nun jahr—'

Zehnlelang Gewerkschaflsarbeit be-

Lricben und in Organisationen ffirdirekte

AkfiOn (2.13. derBfirgerrechlsbewegung
Und derClamshell-AnLi—AKW-Allianz)

§0Wie bei derNeuen Linken mitgewirkt.
1ch War auch an der Grfindung der US-

Griinen beteiligt, bevor hdiese in die

Foto: Ralf Land

nationale Politik gingen, und ich sehe

nur meine anarchistische Uberzeugung
beslfitigt, daB nfimlich jede parlamen».
tarisch gestaltete Politjk von Natur aus

korrumpiert.
Wer die Anti-Staats—Haltung als

bloBes Idealmodell ansieht und blind

ist ffir ihre Praxisrelevanz, léiBt damil

vermuten, daB er weder das Ideal noch

die meis emst nimmt. Denn eine Enl~

scheidung ffir den Reform-Parlamen-

tarismus und fiir staatsfixierles ,,poli-
tisches“ Handeln, vielleicht noch gar

innerhalb der Parteien, is: gleichbe-
deutend mit einer Uberlebensgarantie
fiirStaat und Kapitalismus und miteiner

Unterwerfungserklirung unter autori—

Lire Institutionen, sofem man nur einen

Rest Freiraum erhielte, in dem man sich

mit Erlaubnis der modernen bfirger-
lichen Gesellschaft bewegen diirfte.

Wir kdnnen unsere Ideale den Men-

schen, die sie noch nicht kennen, nur

durch eine dazu passende Praxis ver-

mitteln. Stehen Ideale im Widerspruch
zum Alltag, dann verkommen'sie leicht

zu Tagnéiumen, wenn nicht z‘u Schlim-

merem. Aus der Geschichte wissen wir,

welche furchtbaren Folgen ffir die Ge-

sellschaft es hatte, wenn in einer von

den hehrsten Idealen befeuerten Kreuz-

zugsbewegung — ob christlich Oder so-

zialistisch ~ Ideal und Praxis aus-

einanderfielen. Ohne eine Praxis, in der

sie sich verkbrpern kennen, verblassen

unsere Ideale zu reinen Einbildungen,
die wi_r nach Wunsch pflegen Oder

verwerfen kennen - ja, mit denen man

sogar ein géinzlich plattes, dem Sozial~

anarchismus wesensfremdes Polit-

verhalten noch scheinbax aufpeppen
kennte.

A as demAmenkambchen

fibemefzf van lie/mu!Richter
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Aufgegriffen
zusammenges/e/l/ van

Wolfgang Haug

Organisierung
— aber wie?

Be/spie/ I: 25 Jahre 0 & k

(ehema/s Arbe/Ierkamp/
andKB)

Der Kommunislische Bund sah sich

nach den Hoehzeilen der ML-Bewe-

gung, nach den Spallungen in Mehr-

heilsfraklion und Minderheilsfraklion

(Gruppe Z), gerne als Bindeglied zwi-

schen den reformislischen Griinen und

den radikalen Aulonomen. Mil der Zeil

wurde dcr KB von seiner Schamier-

funklion so beslimml, daB der Rechls-

drall der Griinen und der polilische Zer-

fall der Aulonomen den KB im poli-

lischen Vakuum slehen lieBen, — und

das ohne eigene polilische lnhalle und

ohne eigene Aklivislenbasis. Der KB

nahm — wie viele andere Linke — die

Rechlsenlwicklung undAnpassung (die

nach dem deulschen Herbsl begann)
der neuen Millelsehichlen , die weilerhin
ihre polilische Heimal in den GRUNEN

linden, nichl emsl genug. Immerhin

verhalf dicse Enlwicklung seiner Zei-

[30] SF 2/97

lung a & k zu einem jéihrliehen Spen-
denaulkommen seiner ehemaligen Ak-

liven von ea. 40.000.-DM (beneidens-
werll, das muB aueh einmal zugegeben
werden);damillaBlsichbisheule,wenn
auch nichl die polilisehe, so doeh zu-

mindest die Arbeil an der Zeilung gut
absichern. Der urspriingliche Politik-
ansalz des KB, mil dem er bundesweil

Bedeulung erlangle, némlich polilische
Bfindnisse zusammenzubringen, gehérl
jcdoch nunmehr seit Jahren der Ge-
sehiehle an. Der Ausweg fiir die KB-
Aklivislen besland in der politischen
EinfluBnahmeaufdie Grfinen und Spiller -.,

Beispie/ 2.- 20 Jahre FA U

auf die PDS. Das aber hieg, answn der
1
,

,.

.,

bisherigen Polilik in der erslen Person
in den Basisbewegungen, nunmehreine
Polilik von Oben zu machen, fiber die

Milgliedsehaft in den Parleiapparalen
und die Priisenz in den Medien. DaB es

dabei zu gremienpolilisehen Spiele-
reien, zu Hinterzimmermauscheleien
und zur unmerklichen Anpassung alter
Kader an die neue/alle bfirgerliche Ge-
mfiehlichkeil kommen muBle, liegl auf
der Hand. Als 1989 die DDR von der
DM einverleibl wurde, wiederholle sich
dieses polilische Sackgassengesehéift
mil der PDS.

1988 wurde aus dem Arbeilerkampf
der ak, Analyse und Krilik. Der Versueh
der KB-Minderheil (Gruppe K, Baha-
mas) aus der polilischen Sackgasse via
eine neue polilisch aklive Milglieder—
basis, die “Radikale Linke”, herauszu-
kommen, konnle sich nur 1990 kurz—
zeilig iiber die “Nie-wieder-Deulseh—
land”-Kampagne in Szene selzen. Im
Oklober 1995 losle sich die Gruppe K,
die sich anfangs auch zum libertaren
Kommunismus bekannle, selbsl auf.
Ihre Zeilsehrifl Bahamas hal diese
Auflbsung iiberlebl, wird aber nur noch
von der Berliner Gruppe gemaehl.

Die KB—Mehrheilsfraklion und damil
dcr a&k arbeitel weiler fiber die Par-

leiapparale, hauplsaehlich der PDS, —

und isl so den ehemaligen Trolzkislen
um die Zeilung SOZ vergleiehbar, die
sich ebenfalls der PDS angeschlossen
haben. Die wesenlliehe Arbeil beider
Gruppen beschranklsich heule(zwangs~
liiufig) auf die Zeilungsarbeil. Diese
Enlwicklung fijhrle logischerweise zur

direklen Kooperalion milder 802, so

daB inzwischen gemeinsame Beilagen
herausgegeben werden.

Die FAU will “raus aus der Anarcho-

Ecke”, so eine Selbslanalyse 1997 in

der Direkten Aktion Nr.120. Man will

eine “klassenkamplcrische Einheils—

organisation”. ”Wir sollten auftypisch
anarchiszische Symbole und pseudore—
voluzzerhaftes Vokabular verzichlcn.

Zwanzig Jahre FAU als linksradikale

anarchistische Sekre haben deutlich

gezez'gt, da/J‘ eine Sackgassc, auch wenn

sie lang ist, immer cine Sackgasse
bleibt." So die selbslkrilisehen (Oder

markigen?) Worle eines Hamburger

Mitglieds. Stehen die Massen vor der

Tiir und zieren sieh, der anarchosyndi—
kalistischen Organisation beizulrelen,

weil zuviel anarchislische Symboli.k
beln'eben wird? Wohl kaum. Auch solllc

es den Anarchismusgegncrn vorbe-

hallen bleiben, Anarchismus mil Revo-

luzzerlum und "Sekle" gleichzuselzen.
Wir erleben derzeil in den offiziellen

Medien in Sachen Albaniseher Blir-

gerkrieg ja wieder einmal den infla-

tionéren Gebrauch desWorlesAnarchie

gleichgesetzl mil Chaos und Durch-
'

einander, da mi'jssen wir nichl selbsl

den SpraChhiilsen unserer Vcrleumdcr

auf den Leim gehen und uns "forl-

schrilllieh" empfinden, wenn wir diesc

reaktjonéiren Floskeln naehaffenDoch
das nur nebenbei.

Wie sollen wir aber die neuen (pseudo-
revolutionfiren) Vokabeln deulcn?

“Klassenkampf” slehl in rol fiber dem

Arlikel, “Karl Marx—Zilale” garnieren
als eingeschobene Kaslen die Argumen-
talion, das neue Schlagworl heiBl “Em—

heilsorganisalion” — nur: diepr0pagicne
Offnung der Organisation gehl nichl

allzuweil, Oder wie isl der folgendc
Salz zu verstehen?



"Wir brauchen eine klassenkc‘impfe-
rische Einheitsorganisation.diefu'ralle
sozialrevolutionc'iren Genosslnnen van

rdlekommunistisch bis anarchistisch

ofien ist."

Wir geben zu, wir haben geschlafen
und die riitekommunistischen Massen .

von heute nicht bemerktl?

(Einschubz) Um nicht falsch verstan—

den zu werdcn: Der Beitrag enthalt

durchaus einige berechtigte Fragen,
wenn er z.B. fordert: “Wir sollten

.

verbindlich kla'ren, welche Rechte was

in derEUalsMinderheitengewerkschaft
zustehen, wie wir die deutsche Be—

'Sonderheit der arbeitsrechtlich abge—

sicherten Dominanz des DGB durch—

brechen kdnnerz. Was kr'innen wir fL'ir
Kalleglnnen und Ge‘nosslnnen wirklich

Vor Arbeitsgerichten and im Betrieb

erreichen?” Hier namlich liegt das

Cigcnlliche Dilemma der FAU verbor-

gen, Sic wollte in erster Linie eine

Gcwerkschaflsorganisalion sein, aber

als Gewerkschaflsorganisation konnte

Sie ihrcn Milgliedem bislang nichts an-

bieten. Es blieb bei einer Ideenorgani—

Sation, die sich bestenfalls dazu auf—

Schwingen konnte, polilische Kam-

Dagnen mitzquagen (brilischer Berg-

arboilerstreik 1985) oder garanzuzeueln
V

(Laura Ashley-Boykott, Lebcnsbaum-

BOykolt 1996). Eine Ideenorganisation,
die die verschiedenen Stromungen des

Anarchismus aufnimmtund ihnen cinen

organisatorischen und politischen
Aklionsrahmen verpaBt, wollledieFAU

"i0 sein, obwohl ihr historisch in der

alien BRD genau diese Rolle zufiel,

Weil es keinen anderen cmstzuneh-

menden anarchislischen Organisations-
rahmen gab. Aus diesem Dilemma be-

freite sich die FAU nie und deshalb

blieb sie 20 Jahre lang auf ihren 100

Mitgliedem hangen. BattenwirEinblick

in die Mitgliedsbficher, konnten wir es

genauer analysieren, so bleibt uns um

die Spekula‘u'on, daB in dieser Zeit ver-

mutlich ZOXIOO Leute die FAU

"durchlaufen" haben, ~— sprich wenig~

Slens auf 2000 Aktive hatte es diese

Organisation bringen konnen. Solle
keine(r) sagen, daB dies nicht elne

erstrebenswerte Basis ffir eine kleine

Organisation gewesen ware, um in

gesellschaftliche Auseinandersetzun-

gen einzugreifen und dadurch weitere»

Mitglieder zu gewinnen. Stattdessen

tobte in der FAU immer der Kampf

zweier Linien: Gewerkschaftsarbeit

(Bcuiebsarbeit, ohne wirkliche Ver-

ankerung in den Betrieben) oder

Organisierung anarchisu'sch gesinnter

Individuen und damit Ausrichtung der

politischen Arbeit an den Sozialen
Bewegungen. In dieser Gespaltenhelt

haben sich x-Genosslnnen folgenlos

aufgerieben. Das Beste an der FAD war

und ist ihre sehr lesenswerte Zertung

Direkte Aktion und insofern ist die

Arbeil der FAU mit dem KB und dem

a&k vergleichbar: ohne die Zeilungs-

arbeitware es vorbei mitdem politisehen

EinfluB deutscher Anarchosyndika—
listlnnen. Und gerade dieZeitungsarbelt

kamohneanarchistischeSymboliknicht
aus, wiirde man sie wegstreichen, ginge

ein wesemliches ldentifikationselemem

verloren. Die FAU verlore vollends an

Profil.
-

Von "Einheitsorganisarion"und "rate—

kommunistisch" war jetzt die Rede. Das

klingt nach Otto Rilhles, Franz Pfem-

lens und Oskar Kanehls AAU-E und

die schloB sich in der Weimarer Repu-

blik bekanntlich nicht .mit der FAUD

Rudolf Rockers, Augustin Souchys,
RudolfMohaelis,GerhardWanenbergs
Oder Helmut Rudigers zusammen.

Warum nicht? -— Die geistige und

politische Nahe war durehaus vor~

handen, Gesprache fanden statt, aber

eine Einigung kam nicht zustande. Es

ging damals ebenfalls um die Orga—
nisierung, nut in einem anderen Sinn:

,wahrend die AAU—E alle Menschen in

den Betrieben in einer Gruppe organi-
sieren wollte, hielt die FAUD daran

fest, die Menschen naeh Berufen fiber-

betrieblich zu organisieren. Die Ein-

heitsorganisation bedeutete also nicht

nut, das Uberfliissigmachen einer poli«
tischen Partei dutch cine Union mit

gesamtgesellschaftlichem Anspruch,
sondem zudem die Organisierung alle;

Betriebsangehiirigen in einer Einheit

zur Ubemahme des Betriebs, in der

Absicht diesen zu kollektivieren.

Diese historisohe Bedeutung des

Begriffs "Einheitsorganisation" istvom

Auto:derFAU~Selbsfl<ritikoffensicht-

lich nicht gemeim. Er scheint ihn nur in

der verkiirzten Bedeutung zu benutzen,
daB eine politische Partei liberflijssig
wird. Denn wie anders wiirde es zu-

sammenpassen, wenn er interessan-

terweise fordert: ". . .auf lokaler Ebene

koordinieren sich die Gewerkschaften,
um die ortlichen/regionalen Arbeits-

bedingungen zu vereinheitlichen. . . Auf
der andsren Seize massen wir [commu-

naleStruktnrenaig‘bauen,diediejenigen
Menschen miteinbezieht, die in keinem

Lohnverha'lmz’s stehen. Diese beiden

Strukturen existieren gleichberechtigt
nebeneinander. Industrielle und kam-

munale Gliederungen bilden dieLokal-

fo‘deration einer Stadt. . .”

DerAutorbeziehtsioh hieraufMurray
Bookchins Vorschliige ffir einen zeit-

gemaBenOrganisierungsansatz,derden
Alltag, die Arbeitsbedingungen und die

Produktionsmittel in die direktdemo-

kratische Kontrolle aller Betroffenen

zu legen versucht. Das hat weder mit

der historischen Einheitsorganisation
etwas zu tun, noch lieBe sich ein solches

Vorhaben heute durch eine neugeartete

"Einheitsorganisation" vemvirklichen.

Warum also diese VerstaubleWortwahl,
wenn (loch das politische Ziel ein Mo-

domes ist?

Weil (lurch die Hintertiir die alte

Ideologie nicht aus dem Kopf will!

"Dennoch lehnen wir Bookchins 01(0-
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Murray
Bookchin

im

Trotzdem Verlag

, Agonle der Stadt ii
Aufstieg und Niedergang des freien

Bfirgers.
1996, 336 S.. 36.-- DM

Die Neugestaltung der

Gesellschaft
Pfade in eine 6kologische Zukunft

1992, 251 5., 24.-- DM

mit einer Bibliographic, zusammengestellt
von .1anet Biehl

Heute wie vor Jahrhunderten gibt es

Menschen - Unterdn'icker - die die

Gesellschaft besitzen, und andere, von

denen Besitz genommen wird. Solange die

Gesellschaft nicht von einer vereinten

- Menschheit zurfick-erobert wird, die ihre

gesamte kollektive Weisheit zu ihrem

eigenen Besten und zum Nutzen der

natfirlichen Welt einsetzt, erwachsen alle

6kologischen Probleme aus sozialen

Problemen.

3&1
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Schwarzen Faden

Neu

Bookchin-Chomsky Debatte

Ziele und Visionen
SF 1/97 (Nr. 60)

und auBerdem

Interview von W. Haug, 1/95

Libertirer Kommunalismus, 3/92
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Sozialismus aIs einseitig ab, da er die

Notwendigkez't der Selbstorganisation
als Klasse zur Zerschlagung der Lohn-

sklaverei verleugnet.”
Confusione, confusione. .. Wenn wir

die direkte Kontrolle ale; im Stadtteil,
der Gemeinde etc. fiber die Produk-

tionsmittel, die Verteilung, die Her-

stellung, die Verwaltung etc. fordem
und anstreben— und nichts anderes heiBt
liberlc'z'rer Kommunalismus, dann kann
es nicht mehr um die Selbstorganisation
als Klasse gehen, dann geht es um die

Selbstorganisation betroffener Men—

schen, ob alt Oder jung, ob Arbeiter

Oder Arbeitslose, ob Frau Oder Mann,
ob Amtin Oder Hausmann, ob im Benieb
oder auf der StraBe. Das ware dann die
"klassenlose und herrschaftsfreie Ge-
sellschaft" in einer "industriellen und
kommunalen direkten Demokratie" fiir

die. die FAU in der Uberschrift ihres
Bertrags eintritt; dieses Ziel aber auf
dem Weg des "organisierten Klassen-
kampfs" erreichen zu wollen, zeugt
lediglich von der Angst, lieb gewordene
theoretische "Verbalradikalism" fallen
zu lassen. Der Autor sollte sich, bevor
er d1e anarchistische Symbolik und
damit den Anarchismus (?) vollends
fiber Bord wirft, fiberlegen, ob nicht

etwas dran ist, an der anarchistischen

Mamme, daB der Weg etwas mit dem
Ziel zu tun hat! Er vertritt sicherlich
daB mit einer Partei, mit Wahlen mii
Delegation keine direkte Kontiolle
erreicht werden kann, und daB sich
Menschen in solchen Strukturen anpas-
scn; doch anscheinend sieht er kein
Problem darin, daB "organisierter
Klassenkampf" den Nebeneffekt hat
daB KlassenbcwuBtsein auch kontra:
produktiv sein kann,daB sich Menschen

gegen andere Menschen abgrenzen
Arbeiter gegen Intellektuelle, Arbeits:
lose gegen Selbstandige, Deutsche
gegen Nichtdeutsche etc., d.h. daB die
kommunale Basis sich zerstreitet und
nur die herrschenden Strukturen ihren
Nulzen daraus ziehen?

Die FAU steht nach 20 Jahren er-

folgloser Organisierung tatsiichlich vor

emenEntscheidung. Doch bitte nicht
vor ClflCl’ so belanglosen wic "ffir Oder
gegen die anarchistische Symbolik".
Besser ware es dann schon, die FAU
wiirde ihren alten Traum von der Ge-

werkschaftsalternative zum DGB
endlich beerdigen und sich zuallerst als

Ideenorganisation definieren, deren

Hauptziel es ware, in jeder Stadt per-
sonell present zu sein, um in kommu—

nalen Diskilssionsprozessen fiber-

regional koordiniertpolitisch eingreifen
zu konnen. Wfirde die FAU personell
anwachsen, konnte sic in einem zweiten

SchrittinnerfietrieblicheOrganisations—
schritte unternehmen, die sich mit den

auBerbetIieblichen SIrukturen ergéinzen.
Und wenn schon Marx-Zitate, dann

strapazieren wir doch den netten Satz

vom Sein, das das BewuBtsein be-

stxmmt, denn dann hattedie ideologische
Selbstltige keine 20 Jahre Bestand

gehabt: denn von den "2000 Ex-FAU-

Mitarbeiterlnnen" waren wohl die

wenigsten gewerkschaftlich aku've Be-

triebsarbeiterlnnen, was nicht heiBen

soil, daB sie nicht hart (fijrs Uberleben)
arbeiten (mfissen). ‘

qupie/3.-
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5 Jahre Organism/”on
als llhksrao’Ika/e Pan‘e/

In der neusten Ausgabe der OkoLinX
findet sich ein Rechenschaftsbcricht
liber die Tatigkeit der OkoLi scit ihrer

Grfindung im Mai 1991. Das vorliiufigc

Resfimee’Was Mizgliederzahl und

Wahlergebnisse anbelangl, di‘irfen wir

uns also keiner Massenbasis riihmen"

flihrt allerdings nicht zu einer InfragC-

stellung der Partei als Organisations-



fOrm oder einer Ablehnung vonwahlen,
~

auch wenn die wenigen hundert Stim-

men der Berliner Wahl gar nicht mehr

. in Prozent zu messen waren. Wenn die

Form also zu wiinschen fibrig 1313i, wie

steht es mit dem Inhalt?

Es bleibt beim Ansatz, zur Rekon-
~

struklion der ail/J’erparlamentarischen
undantiparlamentarischen Opposition

beitragenzu wollen,dasklingtzunfichst
gut, muB jedoch vermullich dahin-

gehend eingeschrfinkt werden, daB das

"aniiparlamentarisch" wohl "dialek-

tisch" verstanden wird, etwa in dem

Sinn,dal3 diebesteantiparlamemarische
Arbeil im Parlament zu leisten sei.

Was bleibt nach 5 Jahren?

.

Es sind dies vor allem die publizi—
stischen Diskussionsbeitrfige zu gesell—
schaftlich relevamen Themen wie Ami-

Nationalismus, neue Rechte, Bioener-

getiker,Spiritualisten,Gesellianeroder
die Demonstrationsbeteiligungen wie

z.B. beim Weltwirtschaftsgipfel und

gcgen die Castor-Transporte._ Von

anarchistischer Scite wurde der OkoLi

kfirzlich im Telegraph zu Unrecht

"Stalinismus" unterschoben, dabei

habcn diese Genossen schlicht fiber-

sehen, daB die OkoLi ganz nach der

Maximo (fiber—)lebt, "ohne revolu—

liond‘re Theorie kann es auch keine

revolutiondre Bewegung geben.” Das

abcrileenin. Und die OkoLis nehmen

Sich ihn so richtig zum Vorbild: ”Und

anregend ist Lenins Vorstellung, dafl
eine revolutiondre Organisation sich

erst in Auseinandersetzungen heraus-

bilden kann und mu/J‘. Er meinte damit

Konflikte mit “anderen Richtungen
rWoluzionc'iren Denkens, die die Bewe-

gWig vom richtigen Wege abzulenken

drOhen.”
Wohl denen, die heuie zu jederzeit
Wissen, was der richtigc Weg, und was

reVOlulioniires Denken isi. Wohl uns,

die wir eine solche Organisation in un—

SCFCY politischcn Néihe wissen, die

werden uns — ihrem Anspruch geméB—
damn erinnem, wenn wir vom Pfad der

Revolution abweichen und das kosten-

103, W0 gibt‘s das noch?

Was ist nun die polilische Vision der

OkOLi?
"Wir wollen eine Gesellschaft ohne

LOhnarbeit, Geld und Waren, eine Ge-

SEUSChaft, die Gebrauchsgiiter herstelll

Oohne diese asketisch zwanghaft zu regu-

here", aber auch ohne das Wachstum

ales kapitalistischen Wirischaftens mz't

seinem Zwang zur Konkurrenz. zu

Egoismus. Ellenbogengesellschaft und

Konsum".KurzdieC‘)koLiwi11den wah-

ren Kom‘munismus, zwar reicht uns

diese Vision 313 Utopia nicht aus, doch

das mag auch an dem zusammenfas-

senden Charakter des "Rechenschafts—

berichts" liegen. Ganz diirftig wird es

aber, wenn erklfirt warden soll, wie wit

diesem Ziei nfiherkommen konnten:

"Wir empfehlen den revolutionQren
Klassenkampf van unten und die Oko-

logische Linkei” Das ist die Termino-

logie der friihen 70er Jahre and da frag:

mensch sich doch, wo die Linksradi-

kalen stehen geblieben sind und wes-

halb?

Vielleicht sollten die Initiatorlnnen

auch in diesen Widerspriichen ihren

mangelnden Erfolg erkennen, als "nur"

aufdie “nichtrevolutiondrenZeiten
”

und

die zur PDS abgesprungenen Ex-Mit-

glieder zu verweisen.

Zei/schr/fl‘ 'Z/hks”

wira’e/hgesle/ll

Mil der Ausgabew 320/321 wird die

linkssozialistische Theoriezeitschrift

"links" des Sozialisiischcn Bfiros cin—

gestellt. In den 70er Jahren hatte die

links 13.000 Auflage, am Ende im-—

rnerhin noch 2.200.Trotz dieser Rfick-

wéinsentwicklungwirddielinksweniger
aus okonomischen Griinden ais vici-

mehr aus politischen Ursachen auf-

horen. ”Es hat sich herausgestellt, dafl

sich cine Zeitung in einem verdnderten

politischen Umfeld nicht einfach eine

neue Zielgruppe suchen kann. Aufgelo‘st

hat sich nach J989 und spiitestens nach

dem Golflcrieg der Kontext, aus dem die

links hervorging, nennen wir ihn mal

Neue Linke." Und: "Gerade Bewe-

gungsorgane,
a'ie zum Teil Ende der

60er and in den 70erJahren entstanden

Noom

(gnomew
im

Trotzdem Verlag

Wage zur lntellektuellen

selbstverteldlgung
Median, Demokratie and die Frabrikation

von Kansans.

Hg. v. Mark Achbar, 1996.

280 3., mil ca. 200 Abb.. DM 39.»

Suit den 6031- Jahmn ist Noam Chomsky
einer der eloquentesten and schéirfsten

Analytiker und Klitiker der US-

amerikanischen Auflen- und

Wirtschaftspolitik.
Mit seiner: detaiflienen

11nd aktenrsichen Untersuchungen
zerpfliickt er den allseits game gepflegten

Mythos van der freiheitsliebendcn und

demokratischen Supemiacht.

' Diases Bach ia! begleitend zu dem

Dokumemarfilm Manufacturing Consent

entstanden and gibt eincn breiten

Uberbiick fiber sein Dcnkcn und seine

vielfiiltigcn Aktivitiiten der letzten

Jahrzehnte. Immer wieder im Mittelpunkx
steht flabei seine radikale Auseinander-

setzung mit den Medien 11nd deren Roll-e

bei der Dutchsetzung von Politik und

Macht, bei dcr afltfiglichen, ganz
"nonnalen" Fabrlkatlon van Konsens.

Matt/-
""N

, Jl

Manufacturing Consent -

Noam Chomsky und die

Median
164 min; 49.95 DM

zu beziehen fiber den

Trotzdem Verlag, Grafenau
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sind, haben wahrscheinlich groflere

Problems, die quantitative Abnahme

der nicht mehr so neuen sozialen Be-

wegungen aufzufangen. "EineRolle bei

der jetzigen Aufgabeentscheidung

spielte zudem die personelle Gebun-

denheit der AutorInnen an die Univer—

sitiit: "Universita'r verortet zu sein hat

den Vorzeil, da/J' man analytisch auf

einemrechthohenNiveuarbeiten kann,

aber den Nachteil, dafl der Themenka—

non schon recht eingeschra'nkt ist.”

(Zitate aus: Forum, Nr.210)

_

Ila/fen — 2.? Jahre Knasl fz'ir

”1offer Continua"

Nachdem 1969 die FIAT-Kfimpfe auf

ihrem Héhepunkt waren, explodierte‘
am 12.12.1969 eine Bombe in einer

Mailénder Landwirtschaftsbank an der

Piazza Fontana. 16 Menschen starben,

die meisten von ihnen Bauern. Die

Polizei ermittelte sofort gegen Links—

radikale und vcrhaftete den Anarchistcn

Giuseppe Pinelli, einen Eisenbahnar-

beiler. Nach dreitiigigem Verhr‘jr "féillt"

Pinelli aus dem Fenster des 4.Stoeks

des Mailiinder Polizeiprésidiums.
Natfirlich wird auch hier die These

vom "Selbstmord" strapaziert. Der

Polizeikommissar, der das Verho'r lei-

tete, Luigi Calabresi, ffillt auch, aller—

dings zunéichst nach oben, er wird zum

Hauptkommissar befO’rdert.

Die linksradikale Organisation und

Zeitschrift Lotta Continua glaubt den

offiziellen Ermittlungen kein Wort und

recherchiert selbst. Teile der Wahrheit

kommen ans Licht. Die Bombenieger

waren Faschisten, ihre Auftraggebcr
sitzen in der Polizei, Armed und dem
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Geheimdienst. Das Wort "Staatsmas-
. saker" wird zum Begriff in Italien.

2 1/2 Jahre spéiter wird Calabresi am

17.Mai 1972 in Mailand erschossen.
Lotta Continua fand das "gerecht".

1976 loste sich die maoistische Lotta
Continua ("fortwfihrender Kampf")
selbst auf.

16 Jahre nach dieser Tat, behauptete
das ehemaligeLotta Continua-Mitglied
Leonardo Marino, die Lotta Continua—

Leitungsmitglieder Adriano Sofri und

Giorgio Pietrostefani h‘zitten den Mord
in Auftrag gegeben, er sei den Wagen
gefahren und Ovidio Bompressi hatte
geschossen.

Allein auf diese Aussage des "Kron-
zeugen" stiitzte sich 1980 die Verur—
teilung der Angeklagten zu 22 Jahren
Halt. Obwohl sich in den Aussagen des
Kronzcugen viele Widerspriiche befin—
den, sprach nun das hochste italienische
Gericht, das Kassationsgericht, dieses
Urteil rechtskréfu'g. Sofri und Bom-
pressi wandern in den Knast, Pietro-
stefani héilt sich irgendwo in Frankreich
auf.

Sofri sieht in dem Urteil die Abrech-

nung der Justiz mit 1968, das Urteil
w1rd in der Offentlichkeit abgelehnt.
42% haltcn Sofri nach einer Umfrage
dcr Woehenzeitschrift L’Espresso ffir

unschuldig, lediglich 9.7% halten ihn
fiir den Auftraggeber des Racheakts.
Selbst Berlusconis Wochenmagazin
Panorama, fur das Sofri verschiedent—
lich Beitriige schrieb, stellte sich hinter
ihn: "Adriano Sofri siamo noi—wirsind
alle Adriano Sofri!"

Forum fUr Libertére lnformationen

vom 07.- 11.05.97 (fiber Himmelfahrt)

in Wiesenl Spessarl @FLl: Es treffen sich Menschen, die in
anarchistisehen Zusammenhéngen aktiv sind
theoretisieren und diskutieren, leben und arbeite
Kontakte knflpfen oder vielleicht alte Bekannte

n,

Wiedersehen, sich austauschen oder im Spessart
spazreren gehen wollen.

Die Freude ist groB fiber Themen, die ihr
vorbereitet und mitbringl Ansonsten er

‘

.

.

e

duese wéhrend des Treffens.
9 ben SICh

Kosten um die 100 DM (je nach Méglichkeiten)

Themenvorschlége an/ Infos bei:

Méeuw
Postfach 3643
26026 Oldenburg

AnarchllslischerHerbs)“

25 Jan/e

Graswurze/revo/u/ion -

Vom 10.-12.,Oktober 1997 wird in der

Alten Feuerwacher in Koln eine Tagung

aus AnlaB von 25 Jahren Graswurzelre-

volution stattfinden. Stand der Diskus-

sion ist folgendes Programm:
Freitag, 10.0ktober: Einffihrungsreferat:

Herausforderungen an den gewaltfreien
Anarchismus am Ende dcs 20. Jh.

Samstag, 11.0ktober: Voraussichtliche Ar-

beitsgruppen:
- Anarchismus and soziale Frage (Glo—

balisierung, Sozialabbau, zunehmende

Gewalt in der Gesellschaft, PerspektiV-
losigkeit und Resignation, IndustIialis-

muskritikund Stellenwertvon Anarcho-

syndikalismus heute, welchc Pcrspckti—
ven bietet Widerstand?)

- Wehmacht Deutschland (Neuer Na-

tionalismus, Militarisierung und Auf-

gabenerweiterung derBundeswehr etc.)
- Feminismus und Staat (Patriarchalcr

Backlash, Staatsblindhcit dos Feminis—

mus, Gender-Debattc, etc...);
- Anarchismus und Kunst (Bczfige

zwischenKunstund Anarchismus, etc...)
- Anarchismus und Popkultur (Pop—

kultur als Flucht vor der Realitéit, Main—

stream der Minderheiten, Subkulturen)
- Kommunalismus and Transnationa—

lismus als libertiz‘re Antwan auf die

Agenda 21 (Kritik an Sustainable De-

velopment und gfingiger Okologicpo-
litik, Subsistenzokonomic, Kommuna—

lismus und Transnationalismus
- Macht der Medien (Chomsky‘s Me-

dienkritik. etc...)
- Anarchismus undindividuelle Verant-

war-lung, (Menschenbild, Gegenseitigc
Hilfe, Gegensatz Staat-Gescllschaft

noch haltbar? Individualle Vcrantwor-

tung bei Goldhagen, Bauman, Camus)
-

Herausforderungneue Technologien/
Palizeistaat (Atomenergic und Gen—

technologic, chhnikfolgen, Atomstaat)
- Verkehr undAnarchie (Zubetonierung

des Raumes odcr Wiedercroberung def

StraBe)
Sonntag, 12. Oktober:Plenumsdiskussion:

Herausforderungen und Antworten ge-

waltfreier und anarchistischer Bcwegun'

gen in anderen Sprachriiumen.
SChIiftliche Anmeldungen, Infos, Teilnah-

megebiihren usw. ab sofort andie GWR'

Redaktion in Oldenburg, Infos, TCil‘

nahmegebiihrcn usw. in den nfichstCfl

Ausgaben.
Konzakz‘: Redaktion Graswurzelrevolution.

Kaiserstrafle 24,26122 Oldenburg, Tel. .'

0441/2489663, Fax: 0441/2489661:

email:wri-ag.foega@0LN. comlink.

apc.org



groBen

Das

SChaften, fiberhaupt in groBen Gruppen
hat allcrspiilestens seit der Studenten—

l'evolte der 609; Jahre in der BRD einen

Wichligen polilisch-sozialen Anspruch
emanzipatorischcr Politik ausgemacht.

amil wurde dcr Wunsch verbunden.

£1118 Politik mil individualler Selbstver-

énderung einhergehen sollte. Die gauze

#1an 706rJahren entstandcne Altema—

t1vbewegung wfire nicht zu verstehen
Ohne die hunderttausendfach gegriin-

Glen Kommunen und Wohngemein-
Schaflcn. Im Sommer des Jahres 1978

“:11ch cin Taschenbuch aus dcr Rcihe”

lSChcr alternativ,, fiber Wohngemein-
Schaflcn doch allen Emstes unler dem

Rudeln und

Anm. der Red; Bci vorliegendem Arlikel

handelt as sich um die {crate Fassung, cine

zweite verbesserte Fassung lag uns vor,

konnte jedoch aus Zeitgrflndcn nicht mehr

bearbeitet warden.

Titel: “Oasen der Freiheit,, verfiffent-

licht. Und aufdem Klappentext war da—

rijber hinaus noch zu lesen: “Allen die:
sen Versuchen ist das Anliegen der

Uberwindung der Isolation und Knm

munikationslosigkcit des Einzelnen i

der modernen Industriegesellschaf

eigen.”
I

In einer auch politischen Betrach~_
tungsweiseging es dabei bei dem Leben _

in Wohngemeinschaflen. um das Pro—



bieren des alltaglichen Auslebens einer

,Alternative, die dazu in der Lage ist,

notfalls auch unabhangig-autark vom

Restder mitvielen guten Grfinden abge-
Iehnten Gesellschaft existieren zu kon-

nen. Der Anspruch auf “Unabhangig-
'keit” ausgerechnet im Kapitalismus
stellte sich natijrlich schon nach kurzer

Zeitals illusion‘ar heraus, oder wurde in

der Form eines zwar latent unterkapita-

lisierten, jedoch hin und wieder nicht

vollig unrentablen Kleinuntemehmer-

tums gewissermaBen zynisch einge-
lost.‘

In gewisserWeise wurde der in Kom-

munen und Wohngemeinschaften for-

mulierte Anspruch auf Kollektivitat in

den 8061‘ Jahren auch von vielen Lenten

aus der autonomen Bewegung aufge-

griffen. War da nicht auch immer in der

Kontinuitatder Studentenbewegung das

“private gleich schon politisch”, sollte

da nicht “Politik in der ersten Person”

und das im “hier und jetzt” praktiziert
werden? Und so nahm sich Herr und

Frau Autonom nicht nur die leerstehen—

den Hauser, Sondern stiiizte sich auch

voller Neugier auf das Leben in mchr

oder weniger groBe Gruppen. Nun, fiber

ein Jahrzehnt ist vergangen, und das

kann man schon ruhig einmal als einen

Zeitraum nehmen, in denen es sich lohnt,

eine Art Zwischenbilanz zu ziehen.

Was ist das Motiv dieser

Rezension?

Eine Vielzahl der mit dem Lebcn in

Kommunen verbundenen Ansprfiche
wurden allc auch einmal auch von dem

Verfasser geteilt und ftir cin knappes
Jahrzchnt sogar versucht zu praktizic-
ren. Dabei liegen die schlichten okono-

mischen Vorteilc eines Lobensin groBen

Gruppcn gegem'iber cinem Single-
Wohnen so offenkundig auf der Hand,

dassiedcrgroBenErwiihnungeigentlich
nicht wert sind. Auf dcr anderen Seite

lassen den Verfasser doch ein paar

auBerst schmcrzhaft in Kommunen

erlittene “Erfahrungen”, die darin be-

standen, daB eine repressive Gruppen-
konformitiit Individualitfit und Eigen-
sinn gerade nicht zulieBen, immerhin

die Frage aufwcrfen, oh man als Indivi-

duum in einer Kommunc oder einer

Wohngemeinschaftbesser, gliicklicher
und vor allem befreiter leben kann, als

wenn man alleine lcbt. Dicse banale

Frage erstmal so zu stellen, enlspringt
der tatsiichlichen jahrzehntelangen
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Praxis von groBen Gruppen wahlweise
auf der Folie eines klebrigen Konsens-
strebens aufbel iebigen Terrains Macht—

spiele zu exckutieren oder im Namen
eines undurchschauten. ressentiment

geladenen Kollektivanspruches einzel-
ne ganz untheoretisch mitallen Konse~
quenzen unterzupflfigen. In groBen
Gruppen, die sich als Sekten verstehen
und die niemand einfach so oder unge:
straft verlassen darf, ist eine derartige
entmiindigende Praxis natiirlich kein
Problem, fijr sich aber alternativ oder

garlinksradikal verstehende Wohngrup-
pen aber allemal.

Richtig ist natiirlich, daB man auch
als Rezensent eigene “individuelle
Erfahrungen” niemals ohne weiteres
auf andere verallgemeincrn kann und
darf. Auf der anderen Seite ist es abet

genauso richtig, daB wenn man die An-

strengung unternimmt,dieDingegerade
n1cht“privat”, sondern politisch 211 be-

trachten, jede individuelle Erfahrung
immer auch auf eine unhintergehbare
gesellschaftliche Wahrheit reflektiert
die ihr innewohnt. Mein Motiv zur Be:
schiiftigung mit Kommunen entspringt
dem banalcn Interesse, daB es zum einen
letztlich egal ist, auf welchen Terrain
und mit welchen Leuten man und frau

um-“Befreiung” kampft, und sogar zu—

weilen ganz unspektakular lcbt. Zum
I

anderen steht ohnchin fiir die Zukunft

zn konstatieren, daB da der Hoch-

leistungs-Kapitalismus zunehmend
mchr Leute aus seinen Produktions-
kreisliiufen ausschlieBen wird, auch die
Anzahl von Kommunen im Sinne eines

“KommunismusderArmen”wiederzu-
nehmen werden. Und in diesem Zusam-
mcnhang ist es auch von durchaus
politischen Interesse, ob auch die Form
von Kommunen, begriffen als sozial-
kulturellesProvison’um moglicherweise
Tendenzen zur negativen Individual-
barbarisicrung entgegenwirken kann.

Dafiir ist es abcr unbedingt notwendig
die in Kommunen sich organisierenden
Leute dazu zu ermuntem sich darin tat-
siichlich eigensinnig zu bewegen, offene
Differenzen zu leben, anstatt sich auch
dort - wie sonst fiberall in der Gesell-
schaft aus Furcht oder Autoritarismus -

4r

unterzuordnen. Eben: N icht miB—

trauisch zuriickgezogene, bomierte Ge-

meinschaftstiimler, sondcm angriffs-

lustige und gliickliche anarchistisch in-

spirierte Kommunisten.

Dos Kommunebuch

Im Friihjahr des Jahres 1996 wurde von

ein paar Genosslnnen ein “Kommune”—

Buch in einer mehrjahrigen Projektar-
beit als eine Art Selbstdarstellung von

elf bundesweit verstreuten Kommunen

und Wohngemeinsehaften herausgege-
geben. In diesem Buch linden sich weit

fiber 20 Beitriige unterschiedlicher

Qualitat, die alles mogliehe im Zusam-

menhang mit‘Kommunen und Wohnge—

meinschaften, angefangen von der Ge—

schichte, Selbstverstandnis,Okonomie,
Kinder, Autonome bis hin zu dem Ver—

haltnis zu Fliichtlingen ansprechen und

mehr oder minder grtindlieh erortem.

Dabei mache‘n die aufdem Vorder- und

Rticktitel abgebildeten Kommunard—
"
/ "‘1‘ G .

-
>

,1

auch politiseh verslandenen Spannungs-
bogen sich dcr Inhaltder Texte bewegen
soll: Vorne sind Personen zu sehen, die

man mit etwas Phantasie fiir Slamm-

wahler derAl temativen Liste / ”Grime”
halten kann. Zu sehen sind u.a. ganz un-

ten Kinder, jcmand halt einen Computer
fest, ein Arzt-Ho‘rrohr, cine Musiktrom-

mel verweist auf den Anspruch auf

Kreativitat.‘ Auf dem Ri’jcktitel sind

demhingegennacktePersonen zu sehen,
die sich auf dem Kopf mit einer Motor-

radkappe vermum mt haben, was darauf

hmdeutet, daB es sich dabei um Auto—

nome handelt. Zwei Drittel des Bildes

werden von dem als ,,legendiir,, bczeich-
neten Tiseh‘der Kommune I eingenom-
men, der kurz zuvor aus den Gebauden
der TAZ in eincr gewitzten Aktion g6-
klaut worden war. Leider findet man in

dem gesamten Buch nicht den g6-

rlngsten Hinweis darauf, daB diescf

Tisch unter der Obhut von autonomCn

Kommunardlnnen aus Wut fiber die

TAZ-Berichterstattung Ende des James

1990 verbrannt worden sein 3011. Im-

merhin ist das Verbrennen von Sachcn
die der Linken zugerechnet werdcn, in

Deutschland keine vollig unbekannlc

Tradition.



Soll man sich nichf einmal

mehr ins “theoerlisieren”

fli'rchlen dfirfen?

Bei der Herausgabe dieses Buches isLin

einerMineilungdes Werkstatt—Verlages
Zu lesen: ,,Ihre Lebensweise ist politi—
schcs Programm: gemeinschafiliches
Eigemum, (Skologische Ern’cihrung,

kollektive Haushaltsffihrung, Gleich-

berechtigung von Mann und Frau (...)
0b die Kommunen auch heme noch als

DOIilische ModelleZeichen setzen ken—

nen, darijber gibt das Buch anschaulich

AufschluB. Die Auiorinnen und Autoren

haben scheinbare GewiBheiten und

Flucht ins Theorelisieren vermieden.,,

Aus meiner Sicht fangen schon mit

dem Inhaltdieser Verlagsmiueilung die

erstenSchwierigkeiten an,diesichdann
auch bei der Lektiire dieses Buches be—

Stéiligl haben. Isl etwa die Aussage, mit

dem Inhalt des Buches ,,scheinbare Ge-

Wissheilen,, vermeiden zu wollen,elwa

30 Zu verstehen, daB fiberhaupt keine

Aussage zu dem Leben in Kommunen

mehr gemacht werden sollen? Und so

wird dam in einem Gesamteindruck al-

ler Beitriige nicht recht deutlich, ob es

SiCh bei diesem Band um eine Art so-

Zi010gische Bestandsaufnahme ver-

sChiedener Kommunen im Bundes-ge-

biet, Oder eher um ein leider foenilich

gemachtes privates Foto- und Lese-al—

bum ffir die an diesem Buchprojekt be-

teiligten Kommunefamilicn handelt,

Welches zudcm als ein dickeres Wer-

beprospekt fflrdieim Band vorgestellten

Grllppen dicnen soll. Aber die Frage,

Wamm und wieso diese einzelnen Ge—

SiChlspunkte vorkommen, findet sich

dann in Bijchlein nichtweiter reflektiert.

Der Inhalt einer ganzen Reihe von Bei—

“figen isL dadurch gekcnnzeichnet, daB

die angesprochenen Probleme' eigen-
wmlich gehemmt angerissen werden,

ansunt sie konkret sichtbar zu machen,

anzUSprcchen und sie im Lichle ver-

schicdener Antwortméglichkeiten zu

erfirtern. Umer der Hand werden die

Bcschreibungcn aufeinen unreflcktier—

ten, d.h nicht ausgesprochcnen, klebri-

gen Gemeinschaftskonsens vorgenom-

me". W0 es zwar fiir niemandcn eine

FrcihCit, sich zu verantworlen, so doch

alber Viel Furchl vor “Fehlem” gibt. So

mCIhlSich dann auch in dem Inhalt einer

Relhfi von Tcxlen der Umsland, daB

ma" angesichts dcr Fiille von im prakti-
Schen Zusammenlcben von Menschen

auftretenden Problemen, scheinbar

,,vermieden,, hat, die faszinierendeRei~

se in ein notwendiges Theoretisieren an

zu (re-ten. Nirgendwo findet sich in dem

Buch einmal ein Gedankenausflug, wag

man und frau sich eigenflich unter dem

immerhin im Buchtitel verwendeten Be—

griff: Kommune vorstellen kann. Im—

merhin hiiite man ja auch mal an die

,,Pariser Kommune,, denken kennen,

die weil fiber die vi‘er Wfinde einer

Wohngemeinschaft ein Model] einer

revoluuonfiren NeuorganisationderGe~-
sellschaftwar,‘dieuntertalkréiftigerMit-
hilfepreuBischen Truppen von der Kon-

terrevolution in einem Meer von Blut

erstickt wurcle. Sauessen wuchert in

den meisten Beitréigen die injeder Hin—

sicht unbefangene Verwendung eines

Begriffes von ,,Gemeinschaft,,zurBe- .

schreibung des Zusammenlebens von

Menschen in groBen Gruppen. Und das

gruselt einem schon, daB offensichtlich

kein Autoroderkeine Autorin in diesem

Buch auch nur den doch bedrohlichen

Gedankenzu Ende denkt, daB es einmal

in deutschen Breitengraden zuminde—

stens in den 30er und 40 er Jahren eine

relativ erfolgreiche ,,Volksgemein-
schaf1,, gegeben hat, die immerhin dazu

in dcr Lage war, groBe Teile der Welt in

Schutt und Asche zu legen. Diese Uber-
'

legungen mégen den Verfasserlnnen

der Beitréige als vfillig fiberzogenepole-

mischeZuspitzung und alseine Theorie—

liberfrachlung ihrer in den Texten ge-

schilderten ,,Erfahrungen,, in Wohnge-

meinschaften und Kommunen erschei-

nen. Das aberaus dem Verzicht auf,,die

Flucht ins Theoretisieren,, wie es nicht

zut‘allig denunziaiorisch in der Verlags-

mitteilung heiBt,jedoch unmittelbar ne-

gative wiebedrohlicheFolgen fiir die in

diesem Buch geschilderten ,,Erfahrun-

gen,, der Kommunardinnen besitzt, léiBL

sich an einerVielzahl von Textpassagen

aufweisen. DieseUberlegungen verwei-

sen darauf, daB in einer wenigslenstheo-

retischen Entgegenstellung der beiden

unterschiedlichen BegriffevonGemein-

schaft gegeniiber einem Begriff von

Gesellschal't wenigstens ein Raum ent—

stehen kann, in dem sogenannte ,,Er-

fahrungen,, wahlweise vor dem Hinter-

grund eincr Freiheit des Individuums,

auch in Form eines liberalen Vertrags-

modclls dcr bfirgerlichen Gesellschaft,

oder im Zusammenhang mit einem ar-

chaischcn personalen Venrauensmodell

von Familien oder Stéimmen beschrie—

ben und reflcktiert werden kennen. Dies

nieht zu tun, wird nur zu einer emeuten

Bestfitigung der Ausgabe Adomos fiih-

ren: “Menschen, die blind in Kollektive

sich einordnen, machen sich selber

schon zu etwas wie Material, Idschen

sich als selbstbestimmte Wesen ans.”

In der Praxis wird das nut weiterhin da-

zu fiihren, das der sogenanme Kampf
eines Kollektivs gegen etwas, was als

,,Entfremdung,, mtierstanden wird,
nur die Alltagsideologie néihn, die be-

sagt, daB es ja bei allem ,,Opfer,, gfibe.
Und das alles macht diese Angelegen-
heir ke‘ineswegs brasser, sondem nur

noch aufldfirungsbediirfliger.

Kaine Pesfizide auf die

“blaue Blume"?

Es ist nicht einfach den unsystemati-
schen, teilweise konfusen Beitrfigen in

einer Besprechung immer gerecht zu

werden. So is! beispielsweise in zwei

Texten zur Frags ,,Was ist ein Kommu—

ne,, und cine Art Beitrag fiber die in

Kommnnen angesiedellen ,,Braunzo—

nen,, festzustellen, dafi der Autorin die

Besehreibung und kritisehe Diskussion

einer Reihe von im reaktionfir faschisti-

schen Zwielieht angesiedelten antar-

kistischen Gemeinschaftsprojekten
trotz entgegengeserzter Willensbekun-

dungen deshalb aue der Hand gleilet,
weil sie mit dem dubiosen Begriff
,,Sehnsuciht,, - fiirden es bezeichnender-

weise weder im englischen noch im

franzdsischen Sprachschatz cine Uber-

setzung gibt-eine wesentlicheBasiska-

Legorie eben dieses Mfills teilt: ,,Aber
die romantische Sehnsucht nach einem

Leben in Ubereinstimmung mitdem in—

neren Geffihlsleben der Einzelnen, in

sozialerGemeinschaftund eingebunden
in natfirlicheZusammenhfinge wird erst

in Verbindung mit elitfir—faschistoiden

Denken pervertiert.(...) Die Suche nach

cler ,,blauen Blume,, nach dem uner-

reichbaren Ort es Glficks, jenseits von

Entfremdung und Konsum, ffihrt auch

heute (auf unterschiedliehe Art) Men-

schen dazu, in Gemeinschaften zu

leben.,, (S. 86) Erstens war der Faschis-

mus ein Massenprojekt und damit in

seinem politischen Zugriff keineswegs
“elitéir” und zweitens ist es ein Mtier—

siéindnis zu glauben, daB diese in jeder
Hinsicht reaktionéiren, antiaufklfireri-

schen Gedanken gewissermafien zufiil-

ligim Faschismus,,pervertiert,,wurden.
SLattdessen wurden sie genau dort auf

die Spitze getrieben. Das der Inhalt der
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oben zitierten, aber auch anderer Be-

merkungen in dcm Buch, in den sich

darin dokumentierenden Denkformen

in die Nahe einer Apologie des Rcehts-

radikalismus geraten, verwcist auf die

spontane N'ahe von linken mit rcchten

Gemeinschaftsvorstellungen.

Konflikle in Kommunen?

Dieser beunruhigcnde Umstand aktua—

lisiert noch einmal die Frage nach der

tatsachlich realisiertcn Freiheit zwi-

schen den Individuen in Wohngemcin—
schaften und Kollektivcn. Sic fijhrt uns

dazu den lnhalt des Buchcs nach Ma—

terial darauf abzusuchen, wie dcnn in-
ncrhalb von Kommuncn und Wohnge-

meinschaften gegen cine diffuse Ge-

meinschaftstflmelei undZwangshanno-

nic Konflikte ausgeuagen werden. Zu

diesem in der Tatdiffizilcn Thema wird

zwar in dem Einleitungskapitel ver-

merkt, daB man sich ,,mehrTextmaterial
zu unserem Umgang miteinandcr,, ge-

wiinscht babe, gleichwohl wird konsta-

tiert, daB cs “nicht zufailig (sci), daB cs

uns nicht gelang, zur Beziehungsebene,
zu Kommunikationsproblcmen und

Konllikten trotz intensiver chiihun-

gen analysierende Beitrage zu erhal ten.

Zu diesem brisantcn Thema fehll die

Distanz. Hier verweiscn wir fiirs crste

auf subjektive Erinnerungen zu ge-

schlechtsspezifischenUmgangsweisen
und die Hoffnungcn auf Konchte

therapeutischer Selbsthilfemcthode‘n.”

(S. 14). Das darf doch wohl nicht wahr

sein! Anstatt das an MaBstaben von

Vemunft und Rationalitiit orientierte

Austragcn von Konflikten als konstitu-

tiv fiir das Zusammcnlebcn von Men-

schen in groBen Gruppen anzuschen,

wuchert vor dcr Zumutung der Frciheit

sich gerade in Konllikten verantwortcn

zu kenncn, nur Furcht und Krankhcit,

derdann auch noch mit “therapeutischcn
Selbsthilfemethodcn” zu Leibe geriickt

werden soll. Und in diesem Zusammcn-

hang licgtdielronie dcr Geschichtc da—

rin, daB das in dcm Kommuncbuch dies-

beziiglich vorgcstcllte Projckteinerso-

gcnanntcn “Manner-radikalcn-Thera-

pic” bcrcits in seiner Anlage den betci—

ligten Manncrn nebcn allcn Schaber-

naek und Dillctantismcn dazu dicnt,

daB Patriarchat lcdiglich aufcrwei toner

Stufenlcitcr zu reorganisicrcn.
Dennoch l'assen sich ein paar Bcitragc

in dem Buch durchaus als Material zur

Handh'abung und Austragung von Kon-
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flikten lescn. Dabci zahlt der Beitrag
untcr dcm Titel: ,,Befreites GebieL, in

dem das komplizierte Verhalmis zwi—

schen Wohngemeinschaftsbewohner-
Innen und Flijchtlingen thematisiert

wird, zu den rcllekticrtesten Beitragen
in den Bush, in dem einc Vielzahl der

aufgetretcnen Konllikte als offcne, d.h.

eben nicht als von vomherein entschie-
denc beschricbcn werdcn. Dieser Zu-

griff findet sich aber lcidcr nicht in

eincm Beilrag fiber das als ,,schwierig,,
bezeichnctcn Versuch ”Frauen-Man-
ncr-Verhéiltnisse in ciner Kommune

emanzipatorisch wcitcr zu entwikkeln,,.
An dcrVielzahl von dort nou'erten Anek—

doten im Verhaltnis zwischen biolo—

gisch dcfinicrten M'annem und Frauen

wird nicht recht deutlich, was dcnn nun

daran auf dcr cinen Scitc ,,privat,, und

was daran auf der andercn Selle “grup-
pen-effentlieh” oder gar ,,politisch,, sein

sell. Durchgiingig erscheint der Wille
der Vcrfasserin diese untersehiedlichen
Bcrcichecinfach irgendwie mitcinander

zusammcnzunageln, mit notwcndiger-
wcisc daraus die Beteiligten. folgenden
irrationalcn Konsequenzen. So scheint
mir der Inhal tdieses Beitrages exempla-
risch fiir eine Tendenz in groBen Grup-
pen zu sein, wie mit einem bestfandig
aufflackemden Blinklicht das private
gegen das offenfliche oder politische,
einfach aul‘ s Geratewohl und unreflek-
ticrtcr Beliebigkeit kurz zu schlieBen.
Da gilt wahrscheinlich schon die Frage
danach, wicso fiberhaupt cinebloBeLe-
bcnsweisc immergleich ,,politisch,, sein

muB, schon als Zumutung. Und so ist

geradc in groBen Gruppen ein zuweilen
schr autorit‘ares Spiel von Leuten zu er-

lcidcn, dcren Problem darin besteht,-
daB sie eigenLlich keins haben. Und so

etwas kann schnell die S traBe von Idenli-
tiits- und Machtpolitik pflastern. Ffir
cine dcrartige wirklich sehr handlungs-
machtige Politik ist es schon immer
kcnnzeichnend gewesen, daB das Auf—
treten von Konl‘likten, auch zwischen
Mannem und Frauen nicht die Existenz

zunachstunterschiedlicherlegitimer In—
tcressen aufzeigt, sondem nur illustn'ert,
daB cine Seite aufjcden Fall “Schuld”
hat und “falseh liegen” muB. In den ge—
waluatig hergestellten Harmoniekon-
struktionen kann eben die Freiheit der
cinzclncn Individuen in der Austragung
von Konfliktcn nicht nur nicht gedacht
wcrdcn, sondem ist zugleich immer
auch eine ungeheure Bedrohung. Be-
zcichnender Weise erwiderte eine Mit-

verfasserin des Buchcs aufdie vom Re-

zensenten auch aus derProblematik des

normalen Uberforderungsirrsinns aller

Individuen in groBen Gruppen gcrade
dongeltend zu machenden, unbedingten

g

vorlaufigen ‘Trennung zwischen dcm

Privaten und den Politischcn mit dem

fiir eine offentliche Veranstaltung be-

merkenswerten Salz: “Dariiber setze

ich mich nicht mehr auseinander!” Das

isteine zwar legitime abcr in jedcr Hin-

sicht private Geste. Wird so etwas abcr

in einer offendichen Veranstaltung ver—

kijndet, istsie deshalbein Skandal crsten

Ranges, weil damit das politische privat
gemacht wird. Der Abbruch dcr weite-

ren Auseinandersetzung an dieser Stelle,

die eben kein inhaltlicher Angriff auf

den bestrittenen Sachverhalt war, zeigt,
daB es vielen Kommunardinncn mit

ihrerLebenswcise, entgegen ihren eige—
nen guten Absichten, gerade nicht um

das politische Aushandeln auftretender

Widerspriiche und Konllikte, sondem

schlicht um eine mehr oder weniger gut
maskierte Machtpolitik geht, in der sie

ausschiieBlich alleine die Karten in der

Hand behalten wollen. Ffir diesen mog-
licherweise aueh aus Furcht vor Veran—

derung gespcisten,bornierten wie auto—

ritarenZugriffkann es unter Umstanden

immer Notwehrgriinde gcben. Er ist

aber in sehr deutlicher Hinwcis darauf,
daB wie noch in den 70er Jahrcn in dem

bereits zitiertcn Fischer-Alternativ-
Buch erhofft, cine Vielzahl von Praxen

in Kommuncn oderWohngemeinschaft
weder eine “Oase der Frciheit” darstcl-

len, noch die “Kommunikationslosig-
keit des Einzelnen” zu behcben in dcr

Lage sind. Deprimicrend, abcr wahr.

SchluBresumee

Das liebenswiirdig und groBzijgig ge—

stalteten Kommuncbuch illustriert daB

aktuelljeder Versuch aufvcrmcintliche,

auch “subjektiver Authentizitfit im Ab—

miihen mit sozialistiseher Utopie”
(8.12) in den aktuellen deutsehen Ver—

haltnissen schlicht nach rechls tendiert.

Deutlieh wird an diesem Sammelband,

daB das was an Kommune einmal als

ein provokativer Ausgangspunkt zur

Gesellschaftsvcriinderung begriffen
wurde, heute nur cine Art mehr odor

weniger behaglich und zuweilen auCh

,,okologisch,, cingerichteter Rfiekzugs’

punkt vor der Gesellschaft geworden
ist. Solange das privat bleibt und aUC_h
als solches verstanden wird, und damIL



.auch der ,,groBen offendichen Rede,,
nicht wert ist, ist das zwar wie so vieles

in dieser Gesellschaft traurig, aber erst-

mal fiir niemanden sonst eine Be-

drohung. Als ein auch mit Hilfe von

Biichem offentlich verkiindetes ,,politi—
sches Programm,, wird das in einer
ReihevonBeitréigendurchschimmernde
lregressive Gemeinschaftsverstandnis
abfir brandgel‘ahrlich gegenijber jegli-
Cher, d.h. individueller wie kollektiver

Emanzipation. In den Buchtexten finden

sichjede Menge Hinweiseauf autoritare

Vergemeinsehaftungs- und Unterord—

nungsformen unter das “Kollektiv”,

Welches zwar nicht derOrtder Gleichen

SO doch aber der Platz ftir die in aller

Brumlitfit Gleichgemachten ist.

Dennoch kann das Kommunebuch
einc Handreiehung sein, sich selbst,

und das nach Moglichkeit aueh mit an—

deren, zumindestcns nicht so, wie es

dOrtin einer Vielzahl von Bcitragen be-

SChrieben ist, auf den Wch in erheblich

bCSsere und glficklichere Vergesell-

schaftungsformen mit anderen Men-

SChen zu machen.

Waldo Mar

KOIIektiv - Kommune Buch,, Das Kom-

munebuch - Alltag zwischen Wider-

Stand, Anpassung und gelebter Uto-

Pie,,,304S. Frfihjahr1996,Gi‘)ttingen
Diese mittlerweile Manifest gewordene
Tendenz findet dann auch ihre enlspre-

Chende Feier in Presseartikeln unter dem

Abschnitt ,,Modemes Leben" in der

251T Vom 23. August 96. Don findet

sich ein Bericht unler dem Tile]: ,,Die

K0mmune lcbt,, fiber dic Berliner Ufa-

Fabrik, und was daraus in 17 Jahren ge-

Worden ist. Die schnelle Lcktiire dieses

flott geschriebenen Artikels erlaubt uns

den Gesamteindruek von diesem Pro-

jekl. daB es sich dabci um einen “Teller

bufllcs", von schr selbstgeffilligen, V

Selbslgentigsamen. innovativen und all-

ZCil anpassungsbercilen Lenten handelt.

Folgerichng findct sich dann auch in

dieSem Artikel ein Grfindungsmitglied
Ziliert, der die Kommune heute als

”Dicnstleistungs- und Servicebetriebmil

ideellcm Anspruch,, bezeichnet.
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"Wir sind one
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Kinder dieser
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lverletzt an Leib
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‘

‘lun‘d Seele"

‘

yon Bur/(hard/V‘Dag/re
'

Zu meiner Person: Ich habe von 1987-

1990 in der KommuneNiederkau fungen

gelebt. Seitdem wohne ich in wechsel-
den WG’s wie zuvor und arbeiteallexne

und selbststandig als Handwerker:
Beim Lesen der ‘Buch-Rezensxon’

von Waldo Mar werdc ich den Eindruck'

nicht los, daB da jemand beleidigt \fvor-
den ist, aus diesem Geffihl heraus emen

Am 3A . :5 JR «.053

EN Bel/Mamas PROBLEM

Waldo Mar argumentiert,es sei ein (po-

litiseher) ‘Skandal ersten Ranges’ daB

cine Mitautorin des Kommune-Buches

in einer offentlichen Diskussion die wei-

tere Auseinandersetzung mit ihm ver—

weigerte und sich von ihm abgrenzte.

Ich lese, daB Waldo Mar scharf

zwisehen politischen-Verstand-(‘iffent-
lich auf der einen Seite und privat-Ge-

filhl auf der anderen Seite trennt. Ich

halte diese Trennung ffir verheerend.

Das ist auch der Grund, warum ich im

Laufe dieser Antwort so unhoflich nach

der Person Waldo Mars fragen werde.

Ich mochte einsteigen mit Waldo

Mar’s Faschismusvorwurf.

Waldo Mar verkntipft:

1. Der im Kommune-Buch abgebildete

Tisch wurde der Taz geklaut und

anschlieBend verbrannt. Eigentum

derLinken zu verbrennen, das haben

die Faschisten auch getan.

2. Die Autoren des Buches benutzen

das Wort ‘Gemeinschaft’, ‘bedroh-

lieh' nah sei daa an dem Wort

‘Volksgemeinsehaft’
3. Die Autorin V08 benutzt das Wort

‘Sehnsucht’, was offensichtlich

schon alleine ‘dubies’ ist, weil es im

Englischen undFranzdsischen keine

Entsprechung gabe.
Wenn diesen willktlrlichen Zusammen-

stopelungen eine durchdachte Faschis—

musanalyae zugrundeliegen sell, dann

méchte ich sie zumindest irgendwo
lesen. Stattdesaen gibt es zu lessen, daB

der Faschismus nicht elitar Hewesen

ware, weil er cine Massenbewegung
war. on je.

Was noch zu lesen ist, istWaldo Mars

bittereErfahmng wahrend seines knap—
pen Jahrzehntes ‘Experiment im Kon-

struktiven’.

Ganz offensichtlieh hat er ‘ein sehr

autoritares Spiel von Lenten zu erleiclen’

gehabt, ihm wurde ‘Schuld' in die

Sehuhe gescheben und es gab zu wenig

‘Freiheit des einzelnen in der Austra-

gung van Konflikten’, stattdessen viel

‘Zwangsharmonie’ und ‘Gemein-

schaftstfimelei’.

Das ist mit Sieherheit alles bitter ge-

nug, aber mitnichten Faschismus Oder

auch nur Faschismus nah.

Zu fragen ist auch, ob Waldo Mar in

Starker konfliktsflchtigen Gruppen
weniger Verletzungen hatte erleiden

mfissen. Waldo Mar m'c'vchte geme Kon—

flikte an'den MaBstaben von Vernunft

und Rationalitéit austragen.

DemgegenfiberverdammterdieHoff—

nung auf den Psychodschungel’, Schn-

siichte und, ich vermute, Geffihle ins-

gesamt.
Es ist schon lange her, (1118 ich dieses

Hohelied aul’den Verstancl angestimmt
babe. Peinlieherweise waxes Theweleits

‘Mannerphantasie’ und die clarin enthal-
‘

tene (ausgerechnet) Faschismustheorie,
die dem den entgliltigen Garaus machle.

Das Anbeten des bloBen Verstandes

gehort elementar zu dieser widerlichen

bilrgerlichen Neuzeit, die verbotenen

Geffihle flieBen unkontrolliert and un-
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kontrollierbar zwangslaufig in Gewalt

und Gewaltphantasien, finden ihren

sichtbarsten Ausdruck im Faschismus.

Ich gebc zu, daB das schr pointiert und
verkiirzt ist, aber es geht hier ja mcht

datum, Theweleit vorzustellen.

Wer solehe Angst hat, sich seiner

eigenen Psychostrukturen bewuBter zu

werden, muB wohl zwangsliiufig zu

Aussagcn kommen, wie: daB aktuell

jeder Versuch auf vermeintliche

Authentizitat in den deutschen Verhiilt—

nissen sehlieht nach reehts tendiert’.

Wir vermciden also den Vcrsuch der

Authentizitiit. Darin zumindest hat es

Waldo Mar schon weit gebraeht.
Im nachsten Satz stellt er fest, daB die

Kommune inzwischcn ein behaglich

eingerichtcter Rflckzugspunkt vor der

Gescllschaft ist.

Und Du, Waldo Mar, wie lebst Du

denn?
.

Dein ganzes Schreibwcrk istder Ver-

such,diePcinlichkeitzu umgehen,Dich
selbst offenzulegen.

Und peinlich wfirde cs aufjeden Fall,
denn in diesen stinkenden Zeitcn gibtes
keineLebenskultur,keineWiderstands-

kultur, die nicht vor Peinliehkeiten nur

so wimmeln wiirde. Und da ist Kom-

mune noch einedcrertréiglisten Formen.

Wir alle sind Kinder diescr Kultur

und verletzt an Leib und Seele. Und es

bleibt uns nichts anderes iibrig, als uns

irgendwie durchzuwursteln und auBer-

dem stiindig mit unseren Verletzungen
konfrontiert zu werden. Wir konnen es

nur mehr oder weniger bewuBt tun.

Oder gczielt ausblenden, wie Waldo

Mar es tut.

Was ist denn, bitte sehr die Alternative

zu einem selbstverwalteten Betrieb, der

angeblich nur ‘zynisch’ ist? W0 geht
Waldo Mar arbeiten?

Meine Kollektiv-Erfahrungen gehts.
ren zu meinen schmerzhaftesten. Aber

es ist doch die Frage, ob ich mich in

[40] SE 2/97

Hieraehien nur deshalb weniger ver-

letze, weil ich darauf sozialisiert (oder
besser: zugerichtet'worden) bin. Und
solch cine emotionale Sackgasse soll

ich mit bloBer Vemunft losen?

Etwas anderes wirftWaldo Marvollig ‘

durcheinander: Er spielt Ebenen des

Widerstandes gegeneinander aus, die

nieht vergleichbar sind. Kommune ist

konstruktive Aktion und somit eine
andere Ebene als zum Beispiel eine

Demonstration. Sowohl Sabotage als
auch Verweigerung sind noch immer

moglich, selbst wenn menseh in einer
Kommune wohnt.

Es istu.a. eineWohnform und irgend-
eine Wohnform hat Waldo Mar auch,
zus'atzlieh zu seinen vielen Ideen. Wir

diirfen raten1Wohnterbeiseinen Eltem?
Oder im Appartmenthaus? Und das ist

weniger peinlich, weil es ‘privat’ ist?
Mit ‘alleine leben’ ist ja mitnichten

das autarke ‘leben in den Wéildem' ge-
meint, sondem die Vereinzelung in den
Stiidten. ‘Alleineleben’ isteine Illusion,
die der Kapitalismus uns bietet. Wir re-

geln die meisten unserer Alltagsab-
hangigkeiten tiber Geld, kaufen uns die

Befriedigung unserer Bedfirfnisse oder

einen Ersatz daftir. Das ist weit weniger
anstrengend, als in Kommunikation und

emotionale Beziehung treten zu miissen

und geht solange gut, wie alles, was uns

wichtig ist ( oder sein Ersatz) kéiuflich
ist. Im Grunde aber ist der Mensch der
GroBstadt viel hilllos abhiingiger als
ein Mensch es jemals zuvor war. Nur

geringffigige Storungen (Stromausfall
als Beispiel) lassen plotzlich Zigtau-
sende leiden. Und das Leiden dann ist
ccht und individuell nicht losbar.

,

Was alle unsere Versuche der Selbst—

organisation so uneruiiglich und schwie-

rig macht, ist, daB es keine Kultur gibt,
auf die wir zurtickgreifen konnten. Un-
sere Sozialisation baut auf Beziehungs—
und Kommunikationsunfahigkeit auf.
Wir mfissen viel zu viel neu erarbeiten

und uns fehlen die Werkzeuge dazu.

Und die meisten von uns, die nach ge-
meinschaftlichen Lebensformen su-

chen, sind gerade empfindlich gegen
die Vereinnahmung, den scheinbaren

Konsens. Sonst w'aren wir ja nicht

herausgefallen aus der herrschenden

Unkultur.

Zu so lacherlich gemaehten Sehn-

siichten wie denen naeh Geborgenheit,
Vertrauen, Freundsehaft oder Bezie—

hung fiber Arbeitgehoren aber Geimein-

samkeiten, gehort eine gemeinsame

Kultur. Und es ist egal, ob diese Wider-

sprfiche losbar sind, weil es keine Alter—
native dazu gibt, unser Leben, soweltes

fiir uns immer moglich ist, selbst zu or-

ganisieren. l

_

Und daffir brauehen wir die Theorle,

wir brauehen die Praxis; wir brauehen

unseren Verstand und wir brauehen un-

ser Geffihl; wir brauehen konstruktive

Versuche (so unbeholfen sie auch aus—

fallen mogen), wir brauehen Sabotage

(so wirkungslos sic auch manchmal

Scheinen mag) und wir brauehen die

Verweigerung, das ‘NEINl’.

Vor allem, Waldo Mar, brauehen wir

in dieser bitteren Zeit voll Todessehn—

sucht unserc Sehnsucht naeh eincm

menschenwiirdigen Leben.

Comic—Zeichnungen von Peter Rcichclt: Aus

dem Leben‘ einer Wohngemcinsehaft,
’

Trotzdem-Verlag
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'."VG'rii‘ndéi-
‘

1‘ poliiische-
Kommunen! _

Ein VerriB ist eine gute Gelegenheit,
31$ Autor noeh etwas zurn Buch zu

Sagan. Dafiir danke ich dem SF. Auch

dafiir, daB ich die Kritik vor der Ver—

o‘ffentlichung lesen durfte und so zeit—

gleich meine Antwort als Diskussions-

bCiLrag dazu beiheften darf. Das istsonst

nieht iiblich. Ich finde es wiehtig, daB

Kommunc und was immer damit ver—

bunden ist, in der Offentliehkeit dis-

kufiert wird.

Eine wesentlieheErfahrung in meiner

Kommunc ist die, daB alle ihre eigenen
Sichtweisen und dieeigenen politisehen

Einschatzungen haben. Die mir vom

1lezensenten dargelegte Meinung zu

dem Buch ist von seinem Standpunkt
aus seine, die ich mil Interesse gelesen
habe. So 153: sieh natiirlich auch das

Buch und die Kommunen betraehten.

Uns in die Nahe des Fasehismus zu

rl'J'Cken, Oder in die braune Ecke zu stel—

1011, hat mich ziemlieh betroffen ge-

macht hat. Ich meine, daB jede Nahe

mitFaschismus schlieht weg absurd ist,

Und Leute, die dieses tun, von Kommunc

ijberhaupt keine Ahnung haben und

0f{ensiehtlich das Buch auch nieht ge-

lesen haben.

>>Alles was menschlich ist, ist mir

niChti‘remd«. Das istin den Kom munen

gcnauso.

Natiirlich werden da auch Leute unter-

gebultert, plattgemacht, kommen nicht

2“ W011, wcrden unterdriiekt. Natiirlich

gibl CS auch Macht und Ungleichheit,
Hierarchie. Aber es gibt auch die sum:

digCn Auseinandersetzungen darum und

den wirklieh harten undbeschwerliehen

Cg, davon loszukommen. Und cine

Bedingung dafiir ist die Offcnheit.

Der (Trotzdem-)Verlag hat mir nahe—

gelch den Rezensenten nicht wegen
seiner Anonymita't anzugreifen. Das

§rstehen seiner Kri tik, dieja subjektiv
Sem muB, fiele mir leiehter, denn er

anc’llmentierlja im Nebel seiner eigenen
SubJCkIjven Erfahrungen. Das unter-

schcidet die Menschen in den Kommu-
nc” V011 den Menschen in den Metro—

Dolcn. Es geht hier immer um die Per-

sonlichkeiten, immer urn einzelne

Menschen, niemals um Anonymitiit. Die

einzelnen Menschen stehen im Mittel—

punkt des Alltags und nieht ein visio-

nares Kommunebild. Ich meine, daB

insofern auehjeder Vergleich mitbrau—

nen Gemeinschaften oder gar mit dem

Faschismus falsch ist. Im Fasehismus

ging es um die totale Unterordnung
unter die Gemeinschaft, mit einer Ideo-

logie ausgestattet, die Mensehen unter—

driickt und ihre personliehe Entwick-

lung verhindert.

Wenn sich die Menschen in den

Gemeinsehaften andem, andem sieh die

Kommunen und ihre Inhalte. Das ist

nicht nur theoretisch so, sondern das ist

Praxis.

Es diirlte allerdings interessant sein‘,
herauszufinden, an welchen Stellen wir

in dem Buch und in den Kommunen,

aber aueh in der politischen Wider-

slandsarbeit in den Metropolen teak-

tionare Oder staatserhaltende Funktio-

nen einnehmen, freiwillig Oder unfrei~

willig. DaB wir beides sind, Widerstand

und Anpassung, steht ja auch schon im

Titel des Buehes. Beides ist eine Reak-

tion aufBestehendes. In dem Titel heiBl

es aber auch >>gelebte Utopie<<. Das be-

deutet immer, daB wir in den Kommunen

andere als biirgerliche Strukturen ent-

wiekeln, und zwar welche, die uns alien

ein menschenwiirdiges Leben ermog-

lichen. Darum geht es mir, wenn ich

mich aufmache, um in einer Kommunc

zu leben.

Ich will in diesem Aufsatz nur auf

eine Bemerkung von Waldo Mardetail-

lierler eingehen.
Waldo Mar beschreibt in seiner Re-

zension sein Problem, das ich als »Privat

und Politisch<< bezeichne. »... Oder (ob

es sich) hier um ein leider offentlich

gemachtes privates Foto- und Lese—

album handelt«

Ich habe den Eindruck, daB Waldo

Mars personliche Erfahrungen wohl

eher die aus einer Wohngemeinschaft

sind als aus einer Kommune. Ein we-

sentlicher Untersehied, unter anderen

natijrlich, zwischen diesen beiden

Lebensformen, die er so geme in einen

Topf sehmciBt, liegt in dem Sipan-
nungsfeld >>privat und offentlich<<.

Kommunc ist nicht privat sondem (Sf-

fentlieh und deshalb niemals anonym.

Insofern muB ein Buch fiber Kom-

munen, noeh dazu unscres, mit dem

vorn fomulierten Ansprueh auch und

im wesentiichen Privates beriehten.
Wobei gerade in derOffenfliehmaehung
des Privaten ein weeentiieherpolitiseher
Inhalt liegt, end zwar der, daB gesell-
sehaftliche Veranderung nur fiber

Offentliehkeit denkbar ist. Der Rezen-

sent verbindet das seheinbare Gegen-
satzpaar Privat 11nd Politisch und asso-

ziiert damit, dafi das Private offen-

siehtlich niehtpolitiseh sein kann. Darin

liegen jedoeh einige zuerst sieherlich
'

nur sprachliche Unklarheiten, die sich

aber verheerendauswirken konxlen. Das

Begriffspaar >>privat und politisch<< ist

etwa so, wie Arbeit und Leben und alles

erinnert mich an Apfel und Obst. Zu-

sammengehbren tun: >>privat and

offentlielmundbeidesindnatfirliehpoli-
tisch. Wobei aueh immer mal wieder

klar gemacht werden mufl, dais der Be-

griff >>politiseh<< nieht immer gleieh
linkes Gedankengutbedeutet. Abetsei‘s

drum: In diesem Kontext, in dem wir

schreiben, mag immer die iinke revo-

lutionéire Speerspitzegemeintsein, aber

auch die muB irgendwohin zeigen. Und

so meine ich, macht der Rezensent, mit

seinem patriarchal durehtrankten

Seharfsinn, sieh die Sache doeh sehr

einfach, weil er die in der Einleitung
aufgefiihrten Erklfirungen, weshalb das

Buch gesehrieben wurde, sehlichtweg
ignoriert, naeh dem Motto: >>Wat de

Bur nieh kennt, dat fret hi nich.«

Das Thema >>Privat and Offenuiem
ist in den Kommunen ein stitndiges,
brennendes 11nd aktuelles. Zum einen

braucht nattirlieh jede und jeder seinen

und ihren privaten Rfickzugsbereieh,
mit dem ich nicht nur das private Zim-

mer meine, sentient aueh meine ver—

innerlichten Strukturen. Zum anderen

gibt es versehiedene Ansfitzefiie zu der
'

Forderung nach einer Offentlichkeit
fiihren.

Ich nenne nur einige:
Die gesellsehaftiiche Tendenz geht

weiter zur Vereinzeiung, zur Isolation.

Ich brauehe hier nicht weiter die ge-
sellschaltliehe Funktion der Ehe, der

Kleinfamilie, und deren Auswirkungen
hinsiehtlich derGewalt,Unterdriickung,
Miflbrauch aufzuzeigen. Sie sind all-

gemein bekannt. Wenn sieh gesell-
schaftlich also etwas verfindem soll,
dann konme das ein Ansatz sein, diese

gesellschaftliehe Funktion des Privaten

offentlieh zu machen und damit aueh
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die Funktion zu kippen. Das ist auch

meine Motivation, in der Kommune zu

leben. Um politisch wirksamer zu sein,

schlieBe ich mich mit anderen zusam—

men. Und das bedeutet immer, daB ich

von meiner Privathcit ein Sttick lasse.

Ich meine, in der Kommune sogar bisher

ganz.

Ein anderer Ansatz, der auch dazu

fflhrt, ist der:

Wir sind mit der biirgerlichen Sozia-

lisation aufgewachsen und tragen natiir-

lich unsere Biirgerlichkeit in das Ge-

meinschaftsleben mit hinein, von dem

wir zudem noch gar nicht wissen, wie

es denn Funktionieren konnte. Biirger-

liche Sozialisation ist aber immer neu-

rotisch und fiihrt zwangsweise zur

Sucht. Die biirgerliche Gesellschaft ist

deshalb cineSuchtgescllschaft.Warum
das so ist, 1am sich in meinem Aufsatz:

»Die Plackerei<< nachlesen. In der Ge-

meinschaft laBt sich aber auf die Dauer

mit diesem neurotischcn Gepack nicht

leben. Wir mijssen uns also mit unseren

Neurosen auseinandersetzcn. Das ist

ausgesprochen schwierig und in Form

von Selbsterfahrungsgruppen und

Ahnlichem fast unmoglich, obwohl es

‘immcr wieder ernsthaft versucht wird.

In diesem Zusammenhang wiirde in der

Gemeinschaft der private Bereich auch

cineFunktion tibemehmen, namlich die

des Rfickzugs, der Flucht vor Ausein-

andcrsetzung, Flucht vor der Angst dcr

eigenen Veranderung. Also ist der

private Bereich aus dicser Sicht in der

Gcmeinschaft ebenfalls eine kontra-

produktive Einrichtung. Die Antwort

darauf kann auch nur die sein, diesen

Rfickzugsbereich ebenfalls zu offnen.

Nur dadurch kann Vcrtinderung stalt—

findcn.

Aber nattirlich gibt es auch ein An-

rccht, und zwar von beiden Ansiitzen

aus, aufdiesen privaten Raum, dcrauch

zu verstehen und zu schiitzen ist. In-

sofem ist auch immer klar herauszu-

arbeiten, was denn eigentlich erreicht

werdcn soll. Kein Mensch kann dauer—

haft offcn sein, oder ausschlieBlich ge-

meinschaftlich sein oder sich in einer

ganztiigigen Selbsterfahrungstherapie

befinden. Es gehort zu meiner freien

Entscheidung, wann ich mich und unter

welchen Bedingungen ich mich in

Gemeinschaft begcbe und mich diesen

Verandcrungs- oderTherapieprozessen

aussetzen will. Und schlieBlich muB

auch alles nicht so emst gesehen werden.
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Im Buch habe ich die Richtung ver—

treten, moglichst offen fiber unserePro-

bleme und fiber unser Privates zu be-

richten. Ich muB zugeben, daBlder Satz:

»das geht Dich nichts an, daB ist meine

Privatsache<< mir zwar sehr fremd ist,
abcr auch wieder gut in das Bild einer

Anarchistin paBt. Wir kennen uns in

unserer Gemeinschaft relativ gut, weil

wir tendenzios auch lange zusammen

leben, was bei uns ja auch immer

bedcutet, zusammen zu wohnen und

zusammen zu arbeiten Das wird auch

durch unsere gemeinsame (")konomie

ausgedriickt, - und schon darijber sind

wir immer offentlich. Wobei ich
- ersteinmal von einer Offentlichkeit in

der Kommune ausgche.
Das Thcma Frauen —Manner besch'af-

tigtuns seitJahren in der Gemeinschaft,
und deshalb ist es ein wichtiges Thema.

Es muB offen gelfihrt werden. Es betrifft

allc, inhaltlich ohnehin weit fiber den

Kommunerahmen hinaus. Insofern war

es fiir mich gar keine Frage, die sehr

personlichen Frauentexte zu veroffent—

lichen. Was denn sonst?

Aber das sind meine Bcobachtungen
und die meiner Verbfindeten hier auf

der Burg sind allesamt anders. Wenn

alle Ihre eigenen Sichtweisen leben,
dann kann das Offene das Verbindende

sein. Ich habe Lutter immer als Experi-
ment fijr mich geschen, von dem ich

nicht weiB, wie es ausgehen wird, oder

was dabci herauskommt. Ich weiB nicht,
ob wir mit dieser Art des Lebens eine

menschlichereGesellschaftentwickeln

kenncn. Es ist halt ein Versuch, der von

allen Betroffencn die ganze Kraft for—

dert. Insofern gilt es nicht, sich aufzu-

schwingen und zu sagcn, daB sei alles

politisch unsinnig.. Aber das sagt der

Rezensent ja auch nicht. Er kommt zu

dem SchluB, daB er Andcren empfehlen
wlirde, es anders zu machen. Mitdiesem

Ergebniskann ich gut lcben. SchlieBlich
sind alle Gemeinschaften sehr unter-

schiedlich. Ubrigens die praktizierte
Okonomie auch.

Zum SchluB meines Aufsatzes fiber
die Geschichte dcr Kommunen habe
ich darauf hingcwiesen, daB sich in den
Kommunen Reichtum angesammelthat,
unddeswegendieKommuneneine poli—
tische Verantwortung haben, die in der

>>Offentlichmachung<< eincn Ausdruck
finden konnte. Kommune ist keine Pri-
vatsache. Allerdings meine ich, daB wir
in den Gemeinschaftcn langst nicht ge-

nug offentlich sind, und unsere Pro—

bleme und Schwierigkeiten lieber in

der eigenen Kommune lassen. Insofem

bin ich meinen Mitautorinnen sehr

dankbar, daB sie sehr authentisch be—

richtet haben. Theoriemodelle oder

Politikvorstellungen und die Political

Correctness haben sich glficklicher—
weise nicht durchgesetzt, und die mei-

sten meiner Verbiindeten stehen ihnen

auch sehr miBtrauisch gegenfiber. In

egalitaren Gemeinschaften ist es auch

gar nicht andcrs moglich.
Eines allerdings vermisse ich in den

Kommunen auch, und das ist das, was

der Rezenscnt unter Theoretisieren

meint. Ich personlich sehne mich nach

einer handfesten Analyse der Situa-

tionen, auch der politischen, nach dem

politischen Kontext, in dem die Kom-

munen stehen. Das, ich muB es leider

zugeben, ist nur ansatzweise in dem

Buch geschehen. Ich vermisse selbst

die politische Diskussion um die ange-

rissenenThemen.DerOkonomieaufsatz

von Dieter iBensmann ist ja nur eine

mogliche Form der Okonomie. Die

Lutteraner Chaosokonomie ist eine

vollig andere. Aber das kann das Buch

nur in Ansatzen lcisten. Wir haben es

mit dem Briefwechsel zwischen Ger—

hard Breidenstein und mir versucht, zu

dem Thema Leitung unterschiedliche

Positionen aufzuzeigen. Aber auch hier

kann es sich immer nur um personliche
Erfahrungen handeln, die wiroffentlich

gemacht haben. Eine Allgemeinglil—
tigkeit ist ohnehin aus keinem der

Aufséitzeabzuleiten. Wenn die Berliner

ihre Schwierigkciten mit Fltichtlingen
schildem, dann sind das ihre Erfahrun-

gen. Ich kenne einige Kommunen, in

denen vollig andere gcmacht wurden.

Ich meine, die Vielseitigkeit der

Kommunen und der Menschen in ihnen

kommt in diesem Buch sehr wohl sehr

gutzum Ausdruck. Und das ist in jedem
Fall etwas ganz anderes als Gleich-

schaltung.

Im fibrigen, und auch das gehort in

das Kapitel Offenheit: alle, auch der

Rezensent, konnen Kommunen be—

suchen und ihre eigenen Erfahrungcn
machen.

In diesem Sinne: besucht die be-

stehenden Kommunen und grfindetdann
selbst welche.

Uwe K.; Lutter, den 1.3.97



Die Herstellung dieses at

sehr einfach erfordert a

traktiven Kuchens ist

ber‘ etwas GEduld.

Kleine Geschichle des

Tortenwerfens

van Kees Slad

(Amsterdam)

Uberse/zung aus dem

lHo/ld'rnd/kchen

van Ma/fe Wendi

Der Stummfilm hates vorgemacht: der

Torlenwurf ins Gesicht verdutzter Buh~

manner vcrfehlte - bei aller Vorhereeh-
barkeit — seine Wirkung belm Klno—

publikum nie. Dieser anerchxsche Akt,

der gegen alle guten Sxtten verstofit,

verwandelt gestandene Herren
-

etwa
den tyrannischen Arbeltgeber‘emes
gepiesackten Charlie Chaplln

- nn nlu
in Witzfiguren. Die Demuugung

13L

dabei vollkommen und die wlehernde
Schadenfreude groB. Meister wxe Lnurel
& Hardy haben dieses wohl Slgm-

fikantesteSlapstick—Elementzunkunst-
vollen Performance erhoben. Em Tor—
tenwurf isl da nie auf den Akt an Slch

beschrfinkt. Seine ganze Wirkung ent—

faltet sich eret, wenn Oliver Hardy als

Opfer in vermeintlich stoischem Gleich~

mut einzelne Tortenstfickchen und

Sahnereste von seinem Anzug enlfemt,
wélhrend Stan Laurel danebensteht, sein

, ,Geschiem-dir-ganz-reeht‘
‘

~Gesicht

anfsetzt nnd dabei wie zur Unlerstrei-

chung einmal energisch nickt. Den

letzten Rest an Souveréinil‘fit verliert

Hardy dann, wenn sein Zom eruptiv
auebricht und sich in einem Verge]—
mngstortenwurf in Laurels Gesicht

entl'zidt.

..Happiness is a

Cream Pie“

Was eigendich ‘léingst die Patina der

Stummfilmzeit angesetzt zu haben

schien, erfuhr dutch die ,,Torten-

bewegung“ der 70er Jahre ein unver-

hofftesRevival.Sielfisteindenhfichsten

KreisenderGesellschafteine Welleder

Angst aus. Die Vorstellung, naeh einer

Rede mit einem Gesieht voll Schlag-
sahne verewigt zu werden, brachte

manch einen dazu, aufden offendichen

Auftritt ganz zu verzichten.

In denUSA hauedieTortenbewegung
einen ganz klaren Anffihrer, den Yippie
Aron Kay. 1976, im Jahre der ZOO-Jahr~

Feierlichkeiten, machle dieser GroB-

meister der politisehen Torte auf sich

aufmerksam, ‘als er dem rassistischen

NixonchhoBhund und UNO-Bot—

sehafter Patrick Moynihan auf einer

Wahlkampfveranstalwng ffirdenSenat

cine Mocca-Creme~Tone ins Gesicht

pflanzte. Die Betortnng und die Er—

klfirung von Aron —

,. Ich machte es, um

gegen die Auslandspolitik der Geheim-

diensle, denen Moynihan diente, zupro-
teszieren.“ - erziellen weltweit mehr

Aufmerksamkeil als alle Demonstra-

tionen jenes Jahres zueammen. Mic

verblliffenderSchnelligkeit setzte Aron

seine Beschiefiungen fort und ,,lraf“
dabei: den rechten Theoretiker William

F. Buckley, den Kfinstler Andy Warhol,
den New Yorker Bfirgermeister Abe

Beame, zwei ehemalige CIA—Chefs

sowie cine ganze Reihe von Watergate—
Personlichkeilen. Seine Torlen halfen,
Beamte aus dem Rathaus und den

sogenannlen progressiven President-

schaftskandidaten von 1980, Brown,
aus dem Rennen zu jagen.

Phyllis Schlafly war cine der schilrf-

sten Kritikerinnen des ERA-Ande-
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rungsantrags (Equal Rights Amend-

ment), der Frauen in einer Reihe von

Punkten Gleichbcreehtigung zugeste-

hen sollte, und Wortfiihrerin der leider

erfolgreichcn konservativen Kampagne

dagegen. Sie wurde zum Opfer von

‘Aron Kay, als ihr 1977 feierlich der

,National Women‘s Freedom Award‘

verliehen wurdc. Am niiehsten Tag wa-

ren in jeder Zeitung des Landes Fotos

zu sehen: Aron, der die Torte ins Ziel

bugsiert, und Schlafly, die sic sich aus

den Augen reibt. Die Feierlichkeiten

selbst wurden vollig in den Hintergrund

gedriingt. Sonderbarerweise wurde im

Fernsehen nichts gesendet. Es geht das

Gerficht, daB die TV-Anstalten verein-

bart hatten, die ,,pieings
”

zu ignorieren
- eineRache gegen den Tortenanschlag,

den Aron einige Woehen zuvor im

Gebaude von NBC-Television verijbt

hatte. Spater berwarb sich Kay mit dem

Motto: ,, Wiz‘hlt Kay - schiebt einc Torte

ins Gesicht der Autoritc'iten“ als Biir-

germeister von New York und riefdazu

auf, sich nichts aus der TV-Nachrich-

tensperre zu maehen, sondem einfach

eine landesweite Bewegung emstehen

zu lassen: Arbeitcr, betortet eurc Chefs,

Jugcndliehe eure Lehrer, Mieter cure

Vermieter.

Yipster Times, Mai 1977, zit n.

Blacklisted News. Secret Histories, from

Chicago ‘68, to 1984, S. 288-307.“

Seit der offentlichen Verbrennung von

Wehrdiensteinberufungen fur den US-

Krieg gegen Vietnam und von Busten-

haltem hatkeine Protestmethode soviel

offentlicheBegeisterung hervorgerufen
wiedas Tortenwerfen. Nie um Phantasie

verlegen, schmiB Kay auch Kuchen nach

dem LSD-Promoter Tim Leary. Er be-

spuekte John Ehrlichman, als ihm

Nixons Helfershelfer seine Torte ent-

rissen, und verfehltc Ronald Reagan
und Billy Carter (den Bruder von Jim)
nur urn ein Haar. Sein Lieblingsziel war

jedoch wahrscheinlich ,,Holy Harvey“

Balwin, ein Megaphon- Evangelist, der

einmal einen Schwulenaktivisten in

Kalifomien niederstach.

,,Bildel Banden!“

Die meisten guten Tortenaktionen wur-

den von Teams durchgeft‘ihrt. Vorallcm

die kanadischen Groucho-Marxisten aus

Vancouver und die ,Revoluu'onary 3

Stooges Brigade‘ (R3SB) aus Dayton,

Ohio, waren lange Zeit erfolgreich tatig.

Beide Gruppen ffihrten zahllose ,,pie-
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Vorbereitungszelt: 25 Min.

+ Zeit zum Kiihlen

Backzeit: 30-35 Min.

Fi'tr 8-10 Personen

ZUTATEN

175 g welche Butter.
etwaa zum Elnfettan

6 Elgelh

3 EL Milch

1'75 9 Maismehl

8 Elweifl

200 g Zucker

200 g Aprikosenmarmelade

225 g Puderzucker

2-3 EL Zitronensaft

Zum Verzieren

30 gelhe Zuckerperlen als

.,Mimosen“

5 cm kandierte Engelwurz
1 TL Zuckar

heizen. 25-cm-tZ-Springform
einfetten und mit Backpapier

auslegen.

1
Backofen auf 220‘ C vor-

.5 b 1,.»

Butter schaumig ruhren.

2 Jeweils 2 Eigelb, 1 EL Milch

und 50 g Maismehl nach

und nach einarbeiten. Griindlich

verschlagen. 2-3 Min. ruhen

lassen, nochrnals umrtihren und

beiseite stellen.

jobs“ durch, bei denen die Tortenwerfer
durch Mitwirkung zahlreicher Heifers-
helfer ausnahmslos entkommen konn-
ten. Ende des Jahres 1977 konnten ka-
nadische Politiker, die gen Westen in
Richtung Vancouver reisten, zuverlas-

sig daraufreehnen,da13 von der Anarchi—
stischen Partei Kanadas (groueho-
marxistische Stromung) oder der New

Questioning-Coyote Brigade ein Tor-

tenanschlag aufsie veriibt werden wtir-
de. Oppositionsfiihrer Joe Clark pla-
dierte offendieh fur eine ,,konservative
Torte“ und erhielt sie auch prompt mit

Empfehlungen des New—Questioning-
MitgliedsBrentTaylor,der zwargefaBt
wurde, jedoch keine gerichtliche Vor-

Iadung erhielt. Zu den Opfern des
Groucho-Marxisten Frankie Lee ge-
horten der einstige Radikale Eldrige
Cleaver, der Psychochirurg José Del-

gado, der mit einer Mischung aus Rin-

derhirn und Tomatenmark verziert

wurde,undzweiMinisterderRegierung
Trudeau. Jedem Volltreffer folgte ein

deutliches Bekennerschreiben an die

Presse.

Im Gegensatz zu den US-ameri—

kanischen Medien, die fiber fliegende
Torten begeistert berichteten, rtigte die

kanadische Presse die Politiker wegen

ihrer lassigen Reaktionen. Ein Kom-

mentator se‘ufzte: ,,Fanatische Ter-

roristen entfijhren Flugzeuge, Feiglinge
schmeiBen mit Torten Das Werfen

von Torten ist eine Methode, billig

davonzukommen.“ Kalorienbomben

zéihlten in ihren Augcn nichts (Aller-

dings wurde Brent Taylor spatter als

einer der Verdachtigen der Vancouver

Five wegen ,richtiger‘ Bombenan—

schlage, unter anderem gegen eine

Fabrik von Cruise Missiles, zu 15 Jahren

Haft verurteilt).
Anders als die kanadischen Torten—

banden suehte die ,Revolutionary 3

Stooges Brigade‘ ihre Ziele meistens

unter lokalen Berfihmtheiten - bei—

spielsweise dem Sprecher von Daytons
Elektrizit'atswerken und einem Polizi-

sten des Sondercinsatzkommandos

SWAT. ,,Di¢swar ein Iypischer, Iokaler

Tortenmord, der keine nationale

Bedeutrmg hatJmAlltag spielen Iokale

Arschlé'cher oflmals cine wichligere
Rolle als irgendcinc abstrakte, nationale

Persé'nlichkeit. Allefinden es doc/1 loll,

wenn der Typ, der ihre Slromrech-

nungen erhfiht, von einer Torte getroflen
wird.

”

Sp'aiter leugnete der Strommann

vorder Presse,jemals einen TortengruB
erhalten zu haben. ,,M0‘glich ist alles",

reagierte die Brigade. ,,Aber dann Ic'iuft
er wohl immcr mit einem Gesicht voll

klebrigem Gebiick herum ".

(Blacklisted News 1983, S. 288—307).

Vorsicht! Die Gegner
schlagen zurflck

DieLeichtigkeit,mitderTortenschmei-
Ber ihre Beute bekleckerten und sich

danaeh ausdem Staubmachen konnten,

ftihrte dazu, daB das kanadischc

Anarchoblatt ,Open Road' die Woche

vom 4. bis Zum 1 1. November 1977 zur

,,Internationalen Torten-ins-Gesieht-

Woche“ ausrief. Dennoch leben Tor-

tensehmeiBer gefahrlich. Billy CartCl‘

und Cowboykonig Roy Rogers muBtcn

Uwe Kurzbe/h, lu/fe/



Zuriickgehalten werden, damit sie die

'Attentéiter nicht zusammenschlugen.
Immerhin hatte der Betorter des Cow-

boykfinigs geschafft, woran Hunderte

Von Filmhelden gescheitert waren: Er

[I‘df ihn mit einem Sahne-Flanpudding
gcnau zwischen die Augen. Der Konig
Winselte danach: ,,Ich wiirde ihm am

liebsten einen Roy-RogerSvHamburger
in die Gurgel drficken.

”

Mindestcns zwei Tortenwerfer lan—

deten im Krankenhaus. 1978 betortete

eine unbekannte Person Frank Rizzo,

den ehemaligen Polizeichef und spéi-

tBrenB[irgermeisterPhiladelphias wfih—

rend eines Vortrags. ,Ratzo‘ befahl sei-

nen Schl‘zigem, den jungen Mann ftinf-
zehn Minuten lang vor den Augen des

gesamten Publikums zusammenzudre-

schen, und besuchte ihn daraufhin im

Krankenhaus, um ihm miteiner Anzeige
le drohen, falls er mit der Presse reden

Wiirde. Jencr verzichtete darauf. und

der Vorfall erschien nicht in den Medien.

Im Sommer 1973 hatte es Pat Haley,

RCdakteur des Underground-Blatts
'Fifih Estate’ auf sich genommen, den

S()nderbaren Zauber zu beenden, den

6inige ehemalige Polimktivisten um den

GUru Maharaj Ji veranstalteten. Haleys
Torte, in Blumenstraquermummung,

landete mitten zwischen des Gurus

Kicfern. GO'IT BETORTET! , prangten
die Schlagzeilen. Die Schléiger des

GUrus sahen rot. Zwei von ihnen dran-I
gen in Haleys Wohnung ein und schlu-

gen ihn mit Hfimmcm bewuBtlos. Ma—

haraj Ji crteilte ihncn einen Riiffel, und

Haley hatte cinen Schiidelbruch.

Mit Torlen gegen Zensur

und moralisierende

Heuchelei

Die erste politische Torte wurde von

Tom Foreade, einem legendéiren ,Ge-

SChiiflsyippie‘, der der Bewegung mit

Hilfe Von Schmuggel weicher Drogen
Vle1 Geld einbrachte, am 14. Mai 1970

gcsChmissen. Forcade war offizieller

'iler des ,Undcrground Press 83”“
‘Calc‘ und erhielt deshalb cine Vor-

ladlmg zur Aussage beim Zensur—

allSSchuB, dem ,,Pi~;isidialausschul$ fiir

bszonitfit und Pomografie“. Er cr—

s9hicn als Priestcr verkleidet und vcrlaS

Clnc lange Listc von Underground—
liittern, die wegcn ,Pornografie‘
clgmgt worden warcn, sowie eine zor—

nige Stellungnahme, die mit dem Re-

frain: ,,Also verpiflt euch, und verpiflt

euch mit eurer Zensur“ endete. Danach

kippte er dem AusschuBmitglied Otto

N. Larson cine Torte ins Gesicht. Das

Foto des Ereignisses erschien auf der

ersten Seite der New Yorker Tages—

‘zeitung ,Dailey News‘ und in nahezu

allen anderen Zeitungen des Landes.

Sieben Jahre spfiter versuehte der

republikanische Burgermeister von

Cleveland, Ralph Perk, einen Kreuzzug

gegen ,,Pornografie und Unmoral“ zu

starten, wozu er neben dem ‘Playboy’,

Prostitution und Haschisch zfihlte. Bei

derEroffnung der Hauptkoordinations-
stelle ftir die Kampagne zu seiner Wie-

derwahl betrat Yippie Sue Kukliek in

langem Rock und mit einer Lockou-

periicke den Saal, um ihm eineErdbeer~

Rhabarbertorte ins Gesicht zu zentrie—

ren. Sie wurde anschlieBend auf der

Polizeiwache von den Beamten zum

Kaffeetrinken eingeladen (Clevelandist

traditionsgemiiB eine Demokratenstadt)

und durch die Hintertiir laufengelassen.

Die Erkléirung von Sue lautete, daB sie

ihn wegen MiBhandlungen von Prosti-

tuierten und ,, dem Ftihren eines heuch-

lerischen Moralkriegsgegen diePorno-

gra ze
”

angegriflen habe, ,. wc'ihrend er

struklurell die Interessen der Arman

verleugnet ". Er erlitt danach eine enor-

me Wahlschlappe.
Einen schwulenfeindlichen Erzbi-

schof in Minneapolis traf der Zorn des

chn in fihnlicherFonnEin Schwulen—

aktivist (das Motto seines Klubs lautete:

,. Schmusen und Revolution ”) ging erst

zum Frisor, kaufte dann einen Ham—

burger (falls es im Knast nichts zuessen
gcben sollte) und ging so vorbereitet z‘u
einem Wohltfitigkeitsbankett des Ant»

schwulen-Erzbischofs. Dort lieB ersich

hitndeschtittelnd mit ihm fotografieren

und plazierte daraufhin eine beim ort-

lichen Backer erstandene Schokotorte

in sein Gesicht.

GouverneurJames Rhodes hatte 1970

die Nationalgarde auf das Kent-State-
Unigelfinde geschickt, um eine Anti-

kriegsveranstaltung niederzuschlagen.

Vier Studenten wurden erschossen. Er

verlor einige Tage spfiter die (Wieder)-'

wahl, tauchte 1974 aus der Versenkung
auf und eroberte seinen S itz zuriick. l3e1
dcr Eroffnung der Ohio—State-Feier-

lichkeiten erhielt Rhodes seine wohl-

verdiente Banancn— Cremetorte. Es wird

crzijhlt, daB auf der Autobahn kilo-

metcrlang vor Freude gehupt und geju-

NEUERSCHEINUNG

RUDOLFBERNEH
DIE UNSICHTBARE FRONT

Bericht fiber die illegale

Herausgegeben, annotiert und ergéinzt
duroh‘ ‘eine Studie zu Widerstand und

Exil doutsaher Anarchisten und

Anarchosyndikalisten (1933-1945) van

Andreas W. Graf und Dieter Nelle-s

1m Februar/Mérz 1937 reiste der schwe-

dische Anarchist Rudolf Berner (aiias
Frank Tireur) als Tourist getarnt in "gehei-
mer Mission“ durch Nazideutschland.
Earner kam aus dem revolutionéiren Spa-
nien und hatte den Auf’rrag. die konspira-
tive Verbindung zwiachen den deutschen

Anarchosyndikalisten im Exii und den

Anarchosyndikalisten im deutschen

Untergrund herzustellen.

.

in seinem 1940 verdffentlichten Be-

richt besehrelbt er in verschldsselter Form

die Widerstandsaktivitéten der deutsehen

Anarchisten und Anarchosyndikalisten
gegen dae his-Regime. Dabei vermitlelt

er einen Iobendigen Eindruckuvon der ex-

tremen Lebenssltuation, den Angsten und

den Hoffnungen einer klelnen —- und von

der Forsohung hislang‘ weitgehend igno-
rierten — Gruppe des deutschen Wider-

standes. Zugleich lat Berners Bericht aber

auch eines der wenigen Zeugnisse inter-

nationaler Solidaritél im Kampf gegen den

Nationalsoziallsmus.

Durch ihre kenntisreiche Kommentie-

rung von Berners Bericht und venieft in

ihrer ergénzenden Studie geben Graf und

Nelles eine erste umfassende Darstellung
des Widerstandes und Exils der deut-

schen Anarchisten und -Anarchoeyndi-
kalisten.

Arbeit in Deutschland (1937)

ARCHIV FCIH SOZIAL- UND KULTUR-

GESCHICHTE, Band VII» - Dt. Erstaus—

gabe (zum Teil aus dem Schwedisohen) -

160 + XVI Seiten, 33 Abb., Hardcover u.

rotes Lesebéndchen - DM 32,00 - Bestell»

Nr. 507/ ISBN 3-922226-23—X

Erschienen im und erhéltlich beim:

Libertad Verlag Berlin/K6111 ~ Ausllefe-

rung Berlin: Postfach 440 349 - D—12003
Berlin - Tel: 030 l 68 80 97 68 - Fax:

030/ 68 8O 97 78 - Weilere Verlagslnfos
im World—Wide-Web l unter der URL:

hnp://www.free.de/dada/libertad.htm
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EiweiB steif: schlagen und

mit dem Zucker mischen.

Nach und nach unter den

Teig heben.

Eine 5 mm dfinne Schicht in

4 die Backform geben, in 3-4

Min. goldbraun backen. Eine

zwei’ce Teigschicht aufstreichen

und backen. Vorgang wiederholen,

bis dergesamte Teig verarbeitet ist.

Uber Nacht in der Form

lessen. Heraujsnehmen und

mic warmer Aprikosen-
marmalade bestreichen.

belt wurde, als die Nachricht im Radio

kam. Rhodes lieB den Werfer festneh-

men und versuehte, ihn wegen Korper-

verlelzung clurch Tortenwurfvemrteilen

zu lassen. Am Tag vor dem ProzeB

bewies der TortenschmeiBer, daB das

gar nicht moglich ist: Er brach alle

Rekorde,indem er sich von Freundinnen
und Freunden mil insgesamt 26 Torten

bewerfen lieB (worfiber alle lokalen

Fernsehanstalten bcrichteten). Die

Richter sprachen ihn denn auch prompt

frei, auch wenn sie den SpaB des An-

schlags nicht gerade einsehen wollten.

In Europa war das Betorten, soweit

bekannt, nie sehr verbreilet. Selbst-

versliindlieh wurde mitallem mo'glichen
nach offentlich auftrelenden Macht—

habem geworfen — der ehemalige nie-

derlandisehe MinisterpriisidemLubbers

beispielsweise bekam wegen seiner

heuchlerischen Auslfinderpolitik auf

ciner Anti-Rassismus-Demo eincn

halben Gemiiscladen um die Ohren,

und wer erinnerl sich nichl an die Eier,

die dem Dicken aus Oggersheim von

den Brillengliisem lrieflen - richtige
Gebackmordekamen jedoch seltcn vor.

Allerdings wurden in GroBbritannien

einigeAnschlageregislrierl. 1977 wurde

der konservativc Spitzenfunktioniir
Michael Hesselu'ne wahrend einerRede

an der Universitiit von Leeds mil einer

Apfel—Sahnetorte bedacht. Sein Parlei—

freund David Frost muBte sich dagegen

ganz bis nach New York begeben, um

in den GenuB von ,a pie in the eye‘ zu

kommen. Anfang dcr achtziger Jahre

wurde auch Prinz Charles wiihrend eines

[46] SE 2/97

Besuch eines Nachbarschaftszentrums

in Manchester von einerTortenwerferin

in die kdnigliche Visage getroffen. Und

Tony Benn, der Gottheit der linken

Stromung innerhalb der Labour Party,
wurde Gebéick um die Ohren gehauen,
als er 1982 in Wales auf einer Gewerk-

schaftsvcrsammlung fiber “Das Recht

auf Arbeit“ sprach. Das Publikum war

so fiberrascht, daB der Tortenwerfer

noch Zeit hatte, das Mikrophon zu

greifen und “Hau doc/1 ab mit deinem
Recht auf Arbeit“ zu rufen. Danach

'wurde er von der Bijhne geschmissen
und der Polizei fibergeben, die ihn

wieder laufenlieB.

Belgisches Gebdck

Ein Fall fiir sich ist der Belgier Noel

Godin. Erisl. in Relgien nnrl ankreich.
wo er berells seit zwanzig Jahren ehr-

geizige Philosophen, Politiker und
Medienleute verfolgt, ein geffirchteter
Gast. Vor kurzem schrieb er seine

Autobiografie, “Cream and Punish—
ment

"

(im Deulschen etwa“Schuld und

Sahne“). Unter seinen Opfem befinden
sich der mediengeile Jean-Luc Godard
und die Schriftstellerin Marguerite
Duras. Bei seinem jungsten Gastspiel
bei den Filmfcstspielen in Cannes er-

wischteerden neuen franzosischen Kul-

turminister bei dessen erstem offent-
lichen Aquriu. Licblingsziel von Godin
ist aber dcr franzosische “Meister”-

philosoph Bemard-Henri Lévy. Levy,
der so empfindlich ist, daB er einmal
erzéihlte: "Wenn ich einen neuen Grau-
ton finde. gerate ich vo’llig aus dem
liduschen

“

erkliirte an anderer Stelle,
daB Frauen nicht mit Geld umgehen
solllen, und umschrieb seine eigenen
Talenteals "eineLandschaft,diekeinen
festen Platz in der klassischen Kultur-

lopographie” habe. Solchen Bemer-

kungen verdankle er die jahrelange
Belagerung mil Torten. ”Er ist der
schlimmste ”, erkliirt Godin, "er ist das

gréflte Ekel dieses Jahrzelmts.
”

Seine Belieblheit erreichte Godin,
fiber dessen Aklionen begeisterte Me-
dienberichte erschicnen, nicht zuletzt
durch sorgf21mge ‘Auswahl seiner Ziel-
scheiben. ”Ich mb'chte nicht in eine

bequeme Sensationslust verfallen. Fz'ir

jedes Opfer muff eine plausible Be-

gri‘indung vorgebracht werden ko'nnen.
[ch sehe meine Torten in einerLinie mit

den Beleidigiingsbriefen, die die Da-

daislen unniitzen Beru‘hmtheiten

sandten.“ Mittlerweile verlegt er sich

immer mehr auf politische Torten.

Erstaunlieherweise hat es bisher kein

einziges der Opfer auf ein Verfahren

ankommen lassen. “Sie warden es lie-

bendgem tun ”, crklarLGodin. ”Es wr‘ire

jedoch fiir dasjenige, an dem sie am

meisten hc'ingen, verheerend: ihr 6f—
fentlicher Ruf. Als ich festgenommen

,
wurde. alberlen die Polizislen meislens

herum una’ kdmen 0ft mil einer eigenen
Lisle gewiinschter Zukunflskandida-
ten.

“

Tortenaktionen, so Godin, miissen

sorgt‘altig vorbereitel und in Teams von

mindestens vier Personen durchgefuhrt
werden. Darunlcrsolllesich auBereinem

Helferzum Anreichen des Gebéicks auch

ein Kameramensch {Ur die Live—Doku—

mentation befinden. "Esistwichtig, die

Torte nicht zu schmeiflen, sondern zu

plazieren“, dozier: Godin, "und sich

nicht um einen Fluchtweg zu sorgen,

sogar wenn‘ das heija’en sollte, da/3
Sicherheitsleute einen zusammen-

schlagen. Es islferner slrengstens ver-

boten zuriickzuschlagen, wenn mensch

physischangegrifienwird.Nurdasbeste
Gebt‘ick ist gut genug und sollte kurz

vorderAktion beieinemkleinenBr‘ic/cer
vor Ort gekauft warden. Qualitc'z't ist

alles;wermeineAktionschiefgeht,essen
wir schliefilich alles selbst auf" (The

Observer, 2. Juli 1995).

Der obige Text siaml aus dem

Handbuch derKommunikationsgue-
rilla, herausgcgebenvon der autonomen

a.f.r.i.k.a.—gruppe. Luther Blissetl und

Sonja Briinzels, 240 Seitcn, 30 DM.

Ersehienen im Vcrlag Liberian Asso—

ziation/Schwarze Risse;
Bestelladressc: VLA, Lindenallee 72,

20259Hamburg, Tel./Fax0404393666

Puderzucker mit Zitronen-

saft verriihren, Torte damit

fiberziehen. Mit Mimosen

und Engelwurz verzieren, Zucker

aufsrreuen, hart werden lassen.

Als Nachtlsch mlt elnem

9
Glass Marsala servieren.
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Schwarz-Rote-Wochen

Rhein-Neckor vom 30.4.

bis zum 24.5.

u.v.a. finden statt:

Mi, 30.4.97, Heidelberg, Marktplatz,
19 u. 23 Uhr..DemonstIation gegen das

"Mai-Singen" rechtsradikaler Bur—

Schenschalter.

D0, 1.Mai, Paradeplatz, revolutionfire

1-Mai Demonstration "Ft’ir eine gleich-

berechtigte, herrschaftsfreie Gesell-

schaft"

Fr, 2.5., Eroffnung der Ausstellung

ZUm Spanischen Burgerkrieg, im JUZ,

Kéilhe-Kollwitz-Str2-4

Fr, 9.5., Anarchistische Stromungen

in Deutschland, Ort noch unklar

Mo, 12.5., Bioethik — alte Gedanken

im neuen Gewand, JUZ, 20 Uhr

Di, 13.5., Vortrag: Punk und Hard-

COTE, JUZ, 20 Uhr

2.Anarchislisches

Sommercomp in

Hamburg
vom 25.7. bis zum 3.8.

Organisiert wird das Camp von der

Libertiiren Jugend Hamburg. Es wird

WiCder Arbeitsgruppen, Aktionen, Dis—

kllSSionskreise und gemeinsamen Ur-

lan, Wasscrsportetc. geben. Aufgaben

WiCKochen,Kinderbetreuung,Sauber-
machen und Wache halten werden wir

gcmeinsam selbst erledigen. 300 An-

Ineldungen kennen entgegen genom-
mcfl werden. (Ca. 90-130.-DM)

K0ntakl:
Libertiz‘re Jugend, Thadenstr118.

22767 Hamburg-Altona, Tel. 040—

4322124 (Mi+Do 19-21),
c~mail: fau/hh4@anarch.free.de

Dezenlrol—Fronkfurl

Mi, 30.4.,Sexuelle Beliistigung am

ArbCitSplatz. Mit dem Film "Das ist

Dein Ende", 90 min.

Ommmfestim Dezentral am Sa,12.Juli
1997, ab 19:30 Uhr

Anorchafeminisfinnen-
Treffen

270m 8.-1 1. Mai im Wendland. Vom 2.-

T-
OklOber in Marburg. Infos bei Rike,

e1. 06103-88993

Soziolpolifisches Forum

1 997

Handlungsstrategien gegen den So-

zialabbau, bietet die diesjizlhrige Ver-

anstaltung der AG Spak vom 7.~9.1l. in

Kassel. Auf dem Treffen 3011 be—

ratschlagt werden, wie wirkungsvolle

GegenmaBnahmen zum Abbau des

Sozialstaats aussehen
_

kénnen. Dabei

soll das eigentliche Ziel, einer auf

Selbstbestimmung und Selbstorgani-.
sation der Betroffenen beruhende Ge-

sellschaft, nichtaus den Augen verloren

werden. Infos: Marga Miner/tuber,

Raifleisenweg 12, 86923 Finning, Tel ./

Fax 08806-95094

Ausslellungen in Frankfurt

und Dormsfudt

Schwestern, vergelit lllIlS nicht!

Frauen im Konzentrationslager: M0»

ringen, Lichtenberg, Ravensbri‘tck

Die Ausstellung berichtetvom Leben,

dem Kampf, dem Leiden und dem Ster-

ben der Frauen, die ans den unterschied-

lichstcn Griinden in die Konzentrations-

lager der Nazis gesperrt wurden. Die

Organisatorinnen mo'chten mit diesem

Projekt die aktive Auseinandersetzung

mit Aungenzung, Selcktion, Umgang

mit Minderheitcn und Faschismus for-

dem und zum Nachdenkcn fiberWider-

stand und Zivilcourage anregen. Be-

gleitet wird die Ausstellung in Darm-

,Oko
W

stadt. and Frankfurt jeweils von einer

Veranstaitungsreihe, bestehend aus

EilmenflheatenLesungenund Diskue—
smnen.

Damstadt: 8.4.~2.5.97, Smatsarchiv

Darmstadt, Karolinenplatz; Mo 9- 19:30

Uhr, Di—Fr 9-17 uhr‘

Frankfurt: 4.5.~24.5.97. Auguste-
OberwinterLHaus, Burgfriedenstr.7,
Tgl. 14-19 Uhr;

Kontakt: Kain. Schweigen - Frauen

gegen Bevfilkerungspalitik. c/o FFGZ

Frankfurt. Kasseler StrJa, 60486

Frankfurt

Leben out dor SlraBe

Eine Circuswoche mit obdachlosen
Kindern, Jugendlichen und StraBen-
kindem. Vom 18.-24.8.97 in der Bil-

dungsst’citte Bahnhof Gdhrde in Nah—
rendorf. Eine Woche, die sich mit fol—

genden Fragen heschfiftigt: Was passion
aufder StraBe? Leben in Obdachlosen-

unterktjnften, Was heiflt sich durch-

schlagen? Wie mochtet ihrgeme leben?
etc.

K0ntakt:AG SPAK,Adlzreiterstr.23,
"

80337 Maine/ten, Tel.089-774078

Linx
Esoterik + Antisemitismus: J. van Helsing, T.

Hardo,'R. Schweidlenka u.a.' fit EZLN: Revolution

; fiir cine Revolution "1%? Préfaschistische Lebens—

eform WGesellschafil. Entwicklung + Funktion

der 6kologischen Linken ”fit
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In diesem Jahr jahn sich der Beginn des

Spanischen Bijrgerkriegs zum 60. Mal.

Stephen Spender, der englische Schrift-

steller, sagte einmal rfickblickend auf

seine Teilnahmeam Spanischen Biirger-

krieg:
“Wir haben den Biirgerkrieg erfahren

wie 'einen Kampf des Lichtes gegen die

Finstemis.”

Diese Wahrnehmung teilten auch

zwei weitereeuropaische Intellektuelle,

die ebenfalls nach Spanien gegangen

sind, um dort die Feder mit der Waffe

zu tauschen. Beide schlossen sich dort

der anarchosyndikalistischen 'Bewc-

gung an.

Doch noch einmal kurz zur Erinne-

rung:

Putsch und bewaffneter

Widerstand

Das pronunciamiento, der Putsch der

Generifle, griff am 19. Juli 1936 von

Spanisch-Marokko auf das spanische
Festland fiber. Spontan bildeten sich

Arbeitermilizen, denen es in groBen
Teilen des Landes gelang, die Putschi-

sten zu besiegen odor zun'ickzuschlagen.
Dicser Putschversuch, aus dem ein 3-

jahriger Krieg wurde, war nicht so schr

Beginn, als vielmehr der Hohepunkt
einer politisch zugespitzten Situation.

In Spanien beslanden die entscheidcn—

den Frontenja nicht zwischen Kommu-

nismus und Faschismus, sondcrn zwi—
schen der weit zurfiekreichenden Al-

lianz von UlLrakonservativcn, Miliu‘ir

und katholischer Kirche auf der eincn

Seite gegeniiber einerstarken Industrie-

und Landarbeiterbcwegung, die anar—

chistisch und sozialistisch oricntiertwar,

immer wicder regionale Aufstande ge—

wagt und immer wieder blulige Niedcr—

lagen erlebt hatte. Spanien spielte da-

mals keine bcdcutende Rolle in Europa
und galt als vollkommen rfickstéindig.
Seine politischcn und okonomischen

Ungleichzeitigkeiten hattcn nationale

Besondcrheiten geschaffen, dices sonst

nirgendwo gab. Der Putsch der r‘eaktio—

niiren Kriifte gegen diejungc spanische

Republik war schlieBlich die Reaktion

auf ein durch Wahlen im Februar ’36

zustandegekommenes breites Volks-

frontbijndnis, das sich in einem politisch

gemiiBigten Programm crstmals aufRe-

formen wie z.B. die Agrarreform und

die Einfiihrung eines staatlichcn Schul-

und Bildungswesens geeinigt hatte.
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DerSiegdieses Volksfrontbiindnisses
war im demokratischen Europa auf po-
sitiveResonanz gestoBen. “Die Agenda
der dreiBiger Jahre war transnational”,
ncnnt Eric Hobsbawm das damalige
intemationalistische Selbstverstiindnis.
So wurde der unerwartete spontane be-
waffnete Widerstand des Spanischen
Volkes gegen diegut ausgertisteten Auf-
stfindischen zum “Symbol eines globa-
len Kampfes”, und dies umso mehr, je
offensichtlicherkurzdaraufdie deutsche
und italienische Intervention auf seiten
Frances wurde. Der spanische Burger-
krieg, der sich ausdiesem Militarputsch
entwickelte, zog ganz Europa in seinen
Bann. DierepublikanischeSeitegewann
sofort die Sympathien der Liberalen
und Linken aller Schattierungen welt-

weit.

Viele denken nur an die Internationa-
len Brigaden, wenn es um das Thema

derTeilnahmeinternationaler Freiwilli-

ger aufrepublikanischer Seite geht. Da-
bei wird leicht fibersehen, daB nicht nur

Interbrigadisten im Spanischen Burger-
krieg gekéimpft haben, zumal sich diese

erstabEndeOktober1936f0rmierthat-
ten. Es gab aueh auslandische Freiwilli-

ge, die sich bereits dort aufliielten Oder

gleich zu Anfang der Kampfe nach Spa-
nien eilten, um ihre Hilfe anzubieten.

Broué/Te’mimedefinierendiese Gruppe
so:

“Diese Freiwilligen waren Antifa-
schistcn: einmal aus der Heimatverjagte
DeUtsehe und Italiener, die hier von

ncuem vcrsuchten, dcn Kampf gegen
die heimische Tyrannei aufzunehmen,
zum andern viele Franzosen: Spanien
war nah, der Grcnzubertritt cinfach, das

politische Motiv -

Verteidigung der
Volksfront -

iiberzeugend.”
Diese frtihen Freiwilligen verpflich-

teten sich meist individuell in den ge-
wcrkschaftlichen und politischen Miliz-
einheiten, wo dann kleine intemationale
Kontingente entstanden. Dazu gehorten
auch die beiden, um die es hier heute
gcht. Sie schlossen sich der “Kolonne
Durruti” an, eincr der legendaren anar—

chistischen Milizen: CARL EINSTEIN
derins Exil getriebcne deutsch—jiidische:
Schriftsteller, Kunsttheorctiker und

Kunstkritiker, und SIMONE WEIL,die
franzésische Philosophin und Schrift-
stellerin.

Carl Einstein

Carl Einstein wurde von Franz Blei
1922 einmal folgendermaBen beschrie-
ben:

Foto: R. Mare/Version

‘fDER EINSTEIN. Das isteinekomc-
tansche Angelegenheit, insofem der

Einstein ein Schwanz— oder Irrstem dcs

metaphysischcn Himmels ist, aus dem
er zuweilen,aufnichterklarbare Weisc,
da seine Bahn nicht berechenbar, in die

Erdatmosphéire abim, hier zum Gluhen
kommt und zum Spruhen und Spucken.
Sein also irdisehes Auftauchen istkala-

strophal fl’jr bfirgerliche Hime, dercn

breiige Substanz bei Einsteins groBter
Erdnahe vor Wut zum Kochen kommt.

WoraufderEinstein wieder seine meta-

physische Laufbahn fortsctzt, von der

nichteinmal sein scharfsterBeobaehtcr
Rowohlt weiB, wie sic verlauft.”

Besonders in Berlin erinnert noch

heute vieles an Carl Einstein. Es gibl



do” Z.B. das nach ihm benannte “Cafe

i“3min”; in der Zeltinger StraBe in

Frohnau steht sogar einc Gedenktafel

.firihn in einem Vorgarten eincs Hauses,
1n de er in den 20er Jahrcn gcwohnt
hat. AuBerdem befindet sich sein Nach-
1:18 in der Akademic der Kiinste. Und
die

AnSpielung in Franz Blcis Text auf

OWohlt bezichtsich aufden aufsehen—

crrcgenden GottesliistcrungsprozeB von

1921/22 gegen ihn wegcn seines Thea-

lchkaS “Die schlimme Botschaft”.
Der ProzeB endcte miteiner Geldstrafc

gchn ihn und seincn Verleger Ernst

Owohlt.)
Schlagartig alsAvantgardcschriftstel-

er bCkannt wurde Einstein vor allem
Urch Solncn Anti-Roman “Bebuquin

\\ 1,,

oder die Dilettanten des Wunders”, der

1912 in Franz Pfemferts Verlag “Die

Aktion” herauskam. Dieser Roman

brach radikal mit dem konventionellen

Erziihlprinzip. Als 1907 das erste Kapi—
tel 2115 Vorabdruck erschien, war Ein-

stein crst 22 Jahre alt, und genau dies ist

mit dem kometenhaften Auftauchen in

Franz Blcis Zitat gemeint.
Geboren wurde er 1885 in Neuwied,

aufgewachsen ist er in Karlsruhe. Seine
Eltcm gehértcn zum angesehenen Jil-

disch-liberalen Bfirgenum dcr Stadt.

Nach dem Abitur1904 20g er nach Ber—

lin, wo er Philosophie, Geschichte und

Kunstgeschichte studiene. In dieserZeit

verO'ffcntlichte er schon die crsten lite-

rarischen Arbeiten.

Photos: Interbrigadisten bei der PDS-

Spanienkonferenz in Berlin 1996

Aufgewachsen in der rigiden Atmos-

phéire der wilhelminischen Ara, kommt

er wfihrend seines Studiums in‘Kontakt
zu linksintellektuellen Kreisen in Berlin,
die sich vor allem fiber ihre antibiirger-
liche Revoltehaltung definieren. Die

Opposition gegen den Staat, gegen
Hierarchien, gegen Unterwiirfigkeit und

geistige Engstimigkeit wird ffir ihn le-
bensbestimmend. Aus den lmpulsen
dieser'linksexpressionistischen Kreise
entsteht bei ihm die fiir ihn so charakte-
ristische Verbindung von Asthetik und

Politik, von Kulturkritfl< und Gesell~

schaftsanalyse. Dortentstehtauch seine
Weltoffenheit, sein reges lnteresse an

den geistigen Stremungen in anderen
Landem. Zahlreiche Reisen nach Paris
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machen ihn mit der dortigen kijnstleri-

schen Avantgarde verttaut. Ein zemraler

Einschnitt ist der I. Weltkrieg. DieKon—

frontation mit dem Tod, mit der eigenen

Todesangst und dem Sterben anderer

bewirkt cine griindliche Abkehr von

nationalistischer Ideologie. 1915 er-

SCheint sein Buch “Negerplastik”. Es

erlangt iiber die deutschen Grenzen hin—

aus Bedeutung, weil darin zum ersten

Mal al'n'kanische Plastik als emstzuneh-

mende bildende Kunst thematisiert

wird.Wéihrend derNovemberrevolution

ist er im Briisseler Arbeiter- und Solda—

'tenrataktiv. Nach Berlin zurtickgekehrt,
nimmteraufseiten des Spartakusbundes
an den Kéimpfen teil und venritt offcnt-

lieh riitedemokratisehe Positionen. Die

Folgejahre sind gekennzeichnet durch

tagespolitischen Riickzug, durch Er-

niichtcrung ijber die Rolle der Sozial-

demokratie und der Gewerksehaften,

abcr auch durch interessierte Beobach-

tung cler Oktoberrevolution in der Sow-

jetunion. Vor und wiihrend der Weima-

rer Republik ist er Herausgeber oder

Mitarbeiter zahlreicher Zeitschriften

wie “Der Demokrat”, “Der blutige

Ernst”, “Die Pleite”, “Das Kunstblatt”,

“Der Querschnitt” u.a.

Im GottesliisterungsprozeB gegen ihn

stehen die Ankliiger politisch rechts.

Ihr Rachefeldzug gilt nicht nur dem

linksradikalen Autor, sondern auch be-

reits dem Juden; dies wird im ProzeB

offensichtlich. Einstein registriert sehr

wachsam,wiesich das politischeKlima
unheilvoll zuspitzt. In seinen Aufzeich-

nungen beschiiftigt er sich intensiv mit

dem Spannungsfeld von Individuum

und Kollektiv. Durch seine Belesenheit

und seineKenntnis so unterschicdlicher

BereichewiePhilosophie,Kunst,Asthe-
tik, Ethnologie, Religion, Okonomie

und dieNaturwissenschaften verkorpert

er den Typus des Universellen Intellek—

tuellen, was ihm ermoglicht, an umfas-

senden Analysen der Moderne zu ar-

beiten. 1926 erscheint jenes Buch, das

ihn weltweitbekanntmachte: das Monu-

mentalwerk“DieKunstdes 20.Jahrhun-

derts” im Propyléienverlag. Aufliterari-

schem Gebietarbeiteteran einer Sprach-

und Ideologiekritik und an Entwiirfen

zu einer neuen Asthetik. 1928 emigriert
er nach Paris. Dort erlebt er zuniichst

eine Zeit des Erfolgs und der Anerken—

nung. Die Grijndung der Zeitschrift

“Documents” gehort dazu, er hat viele

Frcunde, ist den Kubisten eng verbun-

den, veroffentl ichtetliches, schreibt u.a.
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das Drehbuch fiir Jean Renoirs Film

“Toni”. 1932 heiratet er Lyda Guévré-

kian, eine Armenierin.

Ab 1933 wird aus der Emigration das

Exil. In Hitlerdeutschland werden seine

Bucher verbrannt, er wird ausgebiirgert.
Die Illusion, daB der Spuk bald vorbei

ist, hat er nicht. Seine materielle Lage
nimmt wegen der Weltwirtschaftskrise
und dem Wegfall seiner Ersparnisse in

Deutschland langsam verzweifelte

AusmaBe an. Seine rechtliche Lage als

Flu'chtling beruht auf éiuBerster Unsi-

cherheit, die Erfolge und Expansions-
-

pliine Hitlers beunruhigcn ihn zutiefst.
An Arbeiten entsteht u.a. eine radikale

Intellektuellenkritik, in der er diese an-

klagt, sich an der Vernebelung der herr-

schenden Machtvcrhfiltnisse beteiligt
zu haben, “Die Fabrikation der Fiktio—

'

nen”. Sie ist noch nicht abgeschlossen,
da bricht der Burgerkrieg in Spanien
aus. Carl Einstein verliiBt Paris sofort.

Sein Ziel ist Barcelona. Zu diesem Zeit-

punkt ist or 51 Iahre alt.

Simone Weil

Wenn Simone Weil (1909—1943) nicht

gerade mit der momentanen franzosi-
schen Justizministerin Simone Veil ver-

wechselt wird, wird sie oftmals als My-
stikerin préisentiert. Ihre philosophi-
schen und vor allem ihre politischen
Schriften werden dabci fast nie erwéihnt.

Geboren wurde sie im Februar 1909
in Paris. Auch ihre Eltern sindjijdischer
Hcrkunft, ohne aber die religiosen Ge-
setze zu befolgen. Simones Politisierung
beginnt schen auf dem Gymnasium,
wo sie gleichermaBen Interesse fiir Li-

teratur und Mathematik cntwickelt. Als
sie 14 ist, meint sie, im Vergleich zu

ihrem drei Iahre filteren Bruder intellek—
tuell nur mfiBig begabt zu sein, was sic
in tiefste Verzweiflung versetzt. Nach
dem Abitur bereitet sie sich auf ihre
Aufnahme an der Ecole Normale Supé-

ESPERO
Forum fiir libertire Gesellschafls—

und Wirtschafisordnung

Bestellungen:
c/o Uwe Timm Wulmstorfer Moor 34b

21629 Neu Wulmstorf

rieure vor. InldieserZeit belegt sie bei

dem Philosobhen Emile Chartier, be-

kannt unter dem Pseudonym “Alain”,
Kurse in politischer Philosophie und

Soziologie und schreibt erste Aufsiitze.

Von 1927 an lbeteiligt sie sich an einer

Arbeitervolkshochschule, die von

Sehtilern Alains gegriindet wurde. Ab

Ende 1930beginnen ihre heftigen Kopf—
sehmerzanféille, die sie von da an in re—

gelmiiBigen Abstfinden crleidet. Nach

dem Bestehen der Agrégation im Fach
\ Philosophie Wird sie Philosophieleh-

rerin an einem Miidchengymnasium in

Le Puy. Sie orientiert sich im linken po—
litischen Spektrum und vertritt die Auf—

fassung, die Gewerkschaften seien der

wichtigste reVolutioniire Faktor. Von

da an schreibt sie ftir revolutioniire Ge-

werkschaftszeitschriften wie 2.8. “La

Revolution proletarienne” und “Le Cri

du peuple". 1931 organisiert sic in Le

Puy Abendkurse fiir Bergarbeiter sowie

Treffen zwischen Mitgliedern verschie—

dener Gewerkschaften. Wéihrend einer

Protestaktion von Arbeitslosen wird sic
in deren Delegation gebeten und fungiert
als fiihrende Spreeherin der Arbeitslo—

senbewegung, worauf ihre Schule von

konservativen Kreisen unter Druck ge-
setzt wird, sic zu entlassen. Das ge-

schiehtjedoch nicht. Vom Aufstieg der

Nationalsozialisten in Deutsehland be-

unruhigt, féihrt sie im August 1932 fiir

einen Monatnach Berlin, um sich selbst

ein Bild vom Zustand der deutschen

Arbeiterbewegung zu verschaffen. Sie

kommtvo‘llig desillusioniertzuriick und

erwartet keinerlei Widerstand mehr ge-

gen die Machtambitionen Hitlers. Ihrc

Analysen z'ahlen noch heute zu den

klarsten und scharfsinnigsten, die es

aus dieser Zeit gibt. Als nach Hitlers

Machtergreifung die ersten deutschen

Fliichtlinge in Frankreich eintreffen,

nimmt sie viele von ihnen bei sich auf.

Politisch tritt sie mit scharfen Atmcken

gegen die sowjetische Politik auf, die

jedoch von anderen nicht aufgegriffenJ
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jsten

Werdcn. Man wirft ihr rcaktion'are und

klcinbiirgcrlich-pessimislische Vorur—

lc110 vor. Im Dezember 1933 nimml sic

a“ einem Marsch der Bergarbeiter nach

Sl-Elicnnc lei]. Das Foto von ihr mit

cine; rotcn Fahne in dcr Hand gehl

d‘UFCh die Pressc. Im J uni 1934 léiBt sic

SlCh fijreinJahrbeurlauben und beginnt,
1“ Isabriken zu arbeilen. Zum Thema

erSklavung dcs Menschcn durch die

aschine waren schon 1931 mehrere

Aflfsfilze von ihr entstanden. Sie wollte

dle Erfahrung der Fabrikarbeit unbe—

, J

'

.

I F11: Henry Mackay: Die Anarchisten
m Verlag Leipzig 1992, 303 S., gebunden

(z
etzt Zum Preis von nur 12,95 DM
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dingt persbnlich machen. Sic arbeitet in

einer Elektrofabrik im Akkord, in ciner

Metallfabrik und 2113 Fr‘ziserin bei Re-

nault. Im nachhinein resiimiert sic:

”Wéihrend meiner Fabrikzeit, als ich

in den Augen aller und in meinen eige-

nen mit der anonymen Masse innumer-

scheidbar verschmolzen war, ist mir

das Unglfick der anderen in Fleisch Lind
Seele eingedrungen.Nichts IIennte mich

mchr davon, denn ich hatte meine Ver-

gangcnheit wirklich vergessen, und inh
erwartete keine Zukunft mehr, da mir

die Méglichkeit, diese Erschépfungs-

zustéinde zu fiberleben, kaum vorstellbar

erschien. Was ich don durchgemacht

habe, hat mich unauslb’schlich gczeich—
H

net.
_

Es folgen Monate an der Schule, 1n

Spanien sowie auf einem Balucmhof in

derN'ahe vonBourges,wo sie das Leben

der Landarbeiter kennenlemen will.

Gleichzcitig entstehen cine Reihe von

theoretischen Arbeiten fiber Fabrikpro-

dukLion,WissenschaftundGesellschaft.
Als der Spanische Biirgerkrieg aus-

bricht, baschlieBt sic aufgrund ihrcr

guten Kenmnis der innerspanischcn
Verhéiltnissc, sich ciner anarchosyndi-
kalistischen Miliz anzuschlieficn. Zu

diesem Zeilpunkt ist sic 27 Jahre all.

Was bedeutetc die Entscheidung,
nach Spanien zu gehen, ffirCarl Einstein

und was [fit Simone Wail? Gibt cs Ge-

meinsamkeiten? Oderwo licgen Unter—

schiede?

Die Ausgangssituation von bciden ist

unterschicdlich. CarlEinstein, dem auch

Frankreich kein sicheres Asylland ist,

kéimpft gegen innere Verzweiflung und

das Geffihl derOhnmaCht. Diesversucht

erzwar zu fiberwinden, indem er sich in

seinen Schriften der rationalen Dutch-

dringung von Gesellschaft und Kultur

widmet, ohne zu wissen, 0b er jcmals
wie'der cin dcutsches Lesepublikum
finden wiirde. Sein geffihrdetes Dasein

als Fluchtling hat ihm den Blick fiir die

Bedrohung geschfirft, die von den fa-

schistischen Slaaten furEuropa ausgeht,
wo man sich in seinen Augen vicl zu

sichcr w'ahnt. 1938 bcschreibt er in
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einem Briefan Picasso seine Motivation

folgendermaBen:
“Wir mfissen diese Leute hier mit

_

allen Mittcln verteidigen. Denn wenn

wir nach alledem hier noch in Freiheit

schreiben und malen k6nnen, dann ist

dies — wortlich - nur dem spanischen
Widerstands zu danken. Ich wuBte von

Anfang an, daB ich in Spanien mcine

eigene Arbeit, die Meglichkeit, als ein

freies Individuum zu denken und zu

fijhlen, verteidigen wfirde. Wir mfissen

gegenijber diesen Leuten hier grt'iBte
Dankbarkeit empfinden und indem ich

Soldat bin, verteidige ich gleichzeitig

schlichtweg auch mich selbst, najeden—
falls schaue ich nicht mit gekreuzten
Armen aus der Feme zu.”

Simone Weil dagcgen nimmt den

Militfirputsch Starker als Ausdruck der

innerspanischen Polarisierung zwischen

fortschrittlichen und reaktionaren Kraf-

ten wahr, sympathisiert mitder republi-
kanischen Seite und empfindet es als

ihre moralische Verpflichtung, den

Kampf der spanischen Arbeiter und

Bauem auch an Ort und Stelle zu unter-

stfitzen.
‘

“Im Juli 1936 war ich in Paris. Ich lie-

be den Krieg nicht; aber was mir im

Krieg immer am entsetzlichsten vorge-

kOmmen ist, das ist die Situation derer,

die in der Etappe bleibcn. Als ich einse—

hen muBte, daB ich, und ware es wider

Willen, moralisch Partei ergriff in die-

sem Krieg, das hciBt: daB ich jeden Tag

undjede Stunde den Sieg der einen und

die Niedcrlage der andcren Partei her-

beisehnte, muBte ich mir sagen, daB

Paris, was mich betraf, Etappe war. Ich

nahm den Zug nach Barcelona, um mich

freiwillig zu melden. Das war Anfang
August 1936.” [8.8.]

Worunter beide in den Jahren zuvor

gelitten hattcn, war die kampflose Auf—

gabe der starksten Arbeiterbewegung

Europas, namlich der deutschen, gegen

das Hitlerregime. Beide versuchten im~

mer wiedcr,dieGrijnde ffirdiese Nieder—

lage zu verstehen. Sie beschaftigten sich

sowohl mit der Faszination, die von der

NS—Ideologie aufbreite Bevolkerungs-
schichten ausging, als auch mit den

Fehlem der linken Politik, die zu dem

Zusammenbruch ffihrten. Dcn “Bank-

rotteinerganzen Generation”, so nannte

und fiihlte das Carl Einstein. Ihre gesam-

te geistige Suchbewegung — und zwar

bei beidcn - drcht sich immer wieder

um das Aufsptiren dergesellschaftlichen
Mechanismen, die die bestehenden Be-
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fehls— und Unterwerfungsverhaltnisse
liberhaupt erst ermoglichen.

Daher war beiden auch ein unglaubi-
ges, aber unendlich erleichtenes Erstau-

nen dariiber gemeinsam, daB es fiber-

haupt noch irgendwoWiderstand gegen
den Vormarsch reaktionarer Krafte gab.
Dazu Simone Weil rfickwirkend:

“In manchen geschichtlichen Perio-
den erhebt ein groBer WindstoB die

Massen; Atem,Worte und Bewegungen
vereinen sich. Dann widersteht ihnen
nichts. Endlich lemen die Machtigen
ihrerseits das Gefiihl kennen, einsam
und wehrlos zu sein, und sie zittem. (...)
Im Juli 1936 wohnten wireinemWunder
dieser An bei, und der Eindruck ist
noch nicht ausgelo'scht.”

“‘Wunder”nenntsie,was dortgesche-
hen war. Denn zuvor hatte sie eine sol-
che Moglichkeit schon als unwahr—

scheinlich bezeichnet. “Revolutionares
Handeln ist nicht moglich” hatte sie

notiert, und daB es nureine Moglichkeit
des Handelns gabe: “derUnterdriickung
Widerstand leisten, bewuBt machen”.
Revolutionar zu sein bedeutete flir sic,

“in Wort undTatalles zu vollbringen,
was, direkt oder indirekt, die Last ver-

mindem oder beseitigen kann, die die
Masse der Menschen erdriickt: die Ket-
ten der Arbeitsschmach, die Liigen, mit
deren Hilfe die systematische Emiedri-

gung der Mehrzahl verschleiert oder

entschuldigt werden soll".

Carl Einstein antwortete 1938 aufdie

Frage, warum' er nach Spanien gekom-
men se1:

“Das ist die einzige niitzliche Sache,
die es zur Zeit gibt. Und weil ich die
Monotonie eines faschistischen Europa
nicht aushalten will. Seit dem 19. Juli

kampfe ich in euren Reihen. Ich bin

gekommen,weildieSpanierdas einzige
Volk sind, das nichterlaubt, daB es ver-

kauft wird, obWohl alle Welt sich an-

strcngt, es zu verkaufen.”
Was sie ebenfalls gemeinsam hatten,

warihreKritikanderEntwicklungmar-
xistischer Politik in der Sowjetunion.
Auch hier stimmen sie wieder iiberein,
nicht nur die Praxis der marxistischen
Lehre zu kritisieren, sondem die Wur-
zeln derDeformation und des Scheitems
bereits im theoretischen Fundament zu

finden. Bcide verurteilen vor allem das
Primat der Okonomie, in dem sie den
Schlfissel zu den sozialen Problemen
sehen. Simone Weil kritisierte den Pro-

duktionskult, dcr Menschen nach wie
vor zuZahnriidcm degradierte, den My-

thos der GroBindustn’e und den blinden

Fortschrittsglauben. Einstein benannte

auBerdem den falschen Avantgardean-

spruch, diePhrascndrescherei, das tech-

nolcratische Denken, die ausgepragte
Parteihierarchie, den Personenkult und

'

eineverlogene Vulgarisierung in Kunst

und Literatur. Auch die repressiveRolle
des Staates mitseinen drei Sttitzpfeilern
Armee, Polizei und Biirokratie wurde

von beiden abgelehnt. Beide bezeichne—

ten die Sowjetunion als totalitares Regi-
me. Da sic in diesen wichtigen Punkten

miBtrauisch gegeniiber dcr Sowjetpoli-
tik waren, nahmen sie die stalinistische

Verfolgung bereits in ihren Anf‘angen
wahr. j

Hinsichtlich derarbeitenden Bevolke-

rung auBerten beide Respekt vor deren

Leistung,deren Leiden und deren Emie-

drigung. Simone Weil betonte dieWich-

tigkeit, die Unterprivilegierten nicht zu

beltigen und betriigen:
“(...) es ware schon, wenn sie sich be-

freiten; mehr laBt sich nicht sagen. Die

Illusionen, die man verbreitet in einer

Sprache, die klaglich die Gemeinplatze
derReligion mitdenen derWissenschaft

vermischt, sind ihnen unheilvoll. Denn

sie erwecken den Glauben, die Dinge
seien leichtzu vollbringen, ein modemer

Gott namens Fortschritt treibe sie nach

vorn, eine moderne Vorsehung namens

Geschichte mache ftir sie die Hauptan—
strengung. SchlieBlich erlaubt nichts,
ihnen am Ende des Befreiungskampfes
GenuB und Macht zu versprcchen.”

Das Leben und Denken von beiden
war sichtlich gepragt von so ctwas wie

“Vereinsamung in der Opposition”. Si-

mone Weil und Carl Einstein waren es

gewohnt, als radikale Einzelganger zu

gelten, vorderen geistigerScharfsinnig-
keit sich viele ffirchteten. Nach ihrem

Spanienaufenthalt hat SimoneWeil dies

auch einmal direkt ausgesprochen:
“Ich will aber nichtvon einem Milieu

aufgenommen werden, ich will nicht in

einem Milieu wohnen, wo man ‘wir’

sagt, und ein Teil dicses ‘wir’ sein; ich

will in keinem menschlichen Milieu,

gleichviel welchem, zu Hause sein.

Wenn ich sage, ich will nicht, so dn’jcke

ich mich ungeschicktaus, denn ich woll-

te es geme; dies alles ist kostlich. Aber

ich ffihle, daB mir dies nicht erlaubt ist.

Ich fiihle, daB es ftir mich notwendig
ist, daB es mirvorgeschrieben ist, einsam

zu bleiben, eine Fremde und VerbannlC

hinsichtlich jedes beliebigen mensch-

lichen Milieus ohnc Ausnahme.”



Es ist vielleichtkein Zufall - und hier

greife ich einen Gedankengang Helmut

Dahmers in bezug auf Sigmund Freud

auf ~, daB diese Eigenschaft und auch

der Mut, der dazu gehort, sich bewuBt

auBerhalb von Normen und Kollektiven

le stellen, sowohl bei Carl Einstein als

auch bei Simone Weil vorhanden war,

dicschlieBlich beidedieErfahrungjiidi—
Schen AuBenseitertums gemachthatten.

Eine weitere Gemeinsamkeit war ihr

existenzielles Bedfirfnis nach einer

engen Verbundenheit von reflexivem

Dfinken und Leben. Simone Weil nannte

dies einmaldie“Verpflichtung zurintel—

lthuellen Redlichkeit”. Sie sahen den

Sinn ihrer Existenz als Menschen darin,

Verantwortung fiirdas Allgemeinwohl,
3180 fiir die unteren Schichten, die Mehr—

he“. zu empfinden und zu tragen. Damit

fibemahmen sic die Aufgabe, zur Ver—

wirklichung der Ideale der sozialen Ge-

rechtigkeit und des solidarischen Zu—

SaITlmenlebens beizutragen, und selbst

dabei im Hintergrund zu bleiben. Max

Horkheimer formulierte einmal den

Sail: “Nur eine fiber das personliche
Gliick hinausgehcndeZielsetzung kann

glficklich machen.” Ich denke, dies trifft

genau das Selbstverstiindnis auch von

Einstein und Weil.

Dieses Sichzuriicknehmen klingt viol—

lcichl mtierstiindlich, gemeint ist hier

“iChl eine Untcrwiirfigkcit, etwa nach

def“ Motto “Ich bin nichts, die Partei ist

alles”. Eine solche Einstellung ware

den beiden zutiefst zuwider gewesen.
Dieses Sichselbstzuriicknehmen als Per-

son ist viclmchr ein Ausdruck von Be-

scheidcnheit, eine Absage an selbst-

SiiChtiges, narziBtischcs Verhalten und

VOr allem an Machtbcstrebungen. Es ist

bPWuBlcr Machtvcrzicht. Demut, so de—

f"lierle Simone Weil ihr Bestreben,

“Dcmut; glauben, daB man unter den

anderen steht. (...) Man muB glauben,

at} man unter den anderen steht, um

§lch selbst dazu zu bringen, sich als

llTre’Sgleichen zu betrachten und sich

n{Chtvorzuziehen Wenn man nichtum-

ml<21nn,sicheineI-lierarchie,eineStu-
enleiterZWischen den Menschen vorzu-

SteHen (und die Vollkommenheit liegt
arin, Sie sich nicht vorzustellcn), muB

ma“ Sich die unterste Stufe zuweisen.

“f“ Zu vermeiden, daB man in seiner

°§gcncn Wertschiitzung iiber irgend
c"10m anderen Menschen steht. Wenn

ma? lflnge genug auf der letzten Stufe

blelbl, verschwindet die Leiter.”

Auch Carl Einstein betonte in Spanicn

immer wieder, daB er als Literat eher

von den anderen lemen konnteals umge—

kehrt. Nichter warmehrdie Avantgarde:

“Durruti,dieser auBergethnlich sach-

liche Mann, sprach nie von sich, von

seinerPerson.Er hatte das vorgeschicht—
liche Wort “ich” aus der Grammatik

‘verbannt. In der Kolonne Durruti kennt

man nur die kollektive Syntax. Die Ka-

meraden werden die Literaten lehren,

die Grammatik rim kolleku'ven Sinn zu

emeuem.”

Dieses intellektuelle Selbstverstandr

nis,dasnichtnurfiirdiesebeiden typisch

war, entspringt keinem Romant'mismus,

sondem seine Wurzeln liegen in der

Philosophie, vor allem der philosophi-
schen Auseinandersetzung mitmensch-

lichem Leid und Tod. Diesen zennalen

Themen waren sowohl Simone Weil

als auch Carl Einstein schon nahege—
kommen und hatten sich durch die Aus-

einandersetzung mit ihnen persb'nlich
verandert. Ihre philosophische Schulung
zielte nicht nur darauf ab, einen Uber-

blick fiberden GangderGesamtmensch-
heit zu erlangen, sondem man begann

gerade zu ihrerZeitauch diegeschichtli-
che Bedingtheit der Individuen zu ver-

stehen. Hieraus erwuchs die GewiBheit,

daB ein lndividuum nicht alles aus sich

allein heraus erzeuge und im histori-

schen ProzeB von n icht realisierten Kraf-

‘

SimoneWeilesallgemeinerausdrfickte:
“Das Leben wird um so weniger in-

human sein, je grfifier die individuelle

Denk~ und Handlungsfahigkeit ist.”

Und wie sah dies im Spanien des

Jahres 1936 ans?

Die Sozicfle Revolution

Als Einstein in den ersten Tagen nach

dem Putseh nach Barcelonakam, fie] er

von einem Stannen insandere. Er muBte

feststellen, (133 in Spanien nicht nur ein

Krieg stattfand, sondem gleichzeitig
eine von Anarchisten getragene Soziale

Revolution. Die Regimen, in denen sic

durehgefiihrt wurde, waren vor allem

Katalonien' und Magonien, Valencia,
die Landestei‘le nach Siiden hinunter

bis nach Andalusien sowie Teile des

Baskenlands und Asturiens. Dort batten

die Arbeiter ohne Aufforderung und

ohne Zbgern in den ersten Kriegstagen
die erfolgreiehe Niedersehlagung des

Militaraufstands als Katalysator ge—

nutzt, um innerhalb kfirzester Zeit auf
'

lokaler und regionaler Ebene das beste-

hende politische, soziale und 6konomi-

sche System abzuschaffen. Die wirt—

schaftliche und politische Macht wurde

von n'euen sozialen Gremien wie z.B.

Rat/en und Milizkbmitees fibemommen.

Manjana
Ideen ffir eine anarchistische Gesellschaft

0 Wie Menschen ihre Anliegen ohne Staat in freier Vereinbarung regeln

0 Wie Konflikte gewaltfrei geldst werden

0 Wie Sozialismus und Marktwirtschafl sich ergfinzen

0 Wie Umwelt ohne Gesetze geschiitzt wird
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ten und Traditionen geleitet werde, so

daB die Idee des Subjekts relativiert

werden miisse. Ein solcherartpolitisch-'

philosophisches Denken war fur sie.

somitgelebte Subversivitat und bewuB~

ter Dienst an der Menschheit.

Was sie ihrerseits von einer zukijnfti-

gen gerechteren Gesellschaft erwarte-

ten, war, als Einzelnegeachtetzu werden

und Freiraume zu haben. Oder, wie

In weiten Teilen der republikanischen
Zone waren somit die Regierung und

der Staat mit semen Organen faktisch

nicht mehr vorhanden. Es kam zu einer

spontanen Kollektivierungsbewegung
in der Landwirtschaft, in der Industn'e

und in den Dienstleistungsbeu'ieben.
Das neue Selbstverwaltungssystem
funktionierte sogar relativ gut. Um nur

einige der sozialokonomischen Veran-
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derungen zu nennen: Beschlagnahmung

and Aufteilung von GroBgrundbesitz,
Beschlagnahmung von Industriebetrie-

ben (in Katalonien 70% der Betricbe)
und Ubernahme durch die Belegschafl,
industriclle Umstellung auf Kriegspro-
duktion, Einfiihrung sozialer Siche-

rungsmaBnahmcn in den Betrieben wic

Alters- und Inval iditatsvcrsorgung, Ur-

laubsregelung, Arbeitslosengeld; Ein-

kommensgleichheit, Bemiihungen zur

Gleichstellung von Mann und Frau,

Massentcilnahme von Frauen an den

revolutionaren Umw'zilzungcn, Einl‘ijh-

rung staatlicher Schulen mit Koeduka—

lion und SchlieBung konfessioncller

Schulcn,Beschlagnahmung vonLuxus-

villen, K16stem, Kasemen etc. fiir Schu-‘

lcn und Krankenhiiuser, Alphabetisie-

rungdcrLandbevolkcrung,Einrichtung
von Gesundheitszentren, Volksktichen,

Volksbibliothcken usw. Zum Teil wurde

regional and lokal sogar das Geld abge-
schafft. AufErfahrungen in dieserGros-

senordnung konnte nicht zuriiekgegrif—
fen werdcn. Weitgehend unkoordiniert

und taglich improvisiert war dies ein

sozialrevolutioniires GroBexperiment,
in dem nicht zuletzt auch die Euphoric
und Zuvcrsieht aller Beteiligten cine

wichtigc Rolle spielte.
Barcelona war unbesteitbar das Zen—

trum der Revolution. Es gibl zu dicscr

unglaublich euphorisiertcn Aufbruehs—

stimmung zahlreichc Augenzeugenbc—
richte internationaler Frciwilligcr, dic

ebenfalls von ihr erfaBt wurden. Dies

betraf auch Einstein, der friiher den

Anarchismus eher als Modetrcnd der

Bohemc angesehen hattc. Die Starkc

und die Wurzeln dieser anarchosyndi—
kalistischen Bcwegung waren ihm vol-

lig ncu:

“Diese Anarchisten verfiigen kaum

ijbcr cine einfluBrciche Internationale

undeine wirksame Auslands—Propagan-

da. Man kennt und beurteilt sic nach

den Wertungcn ihrer Gegner. Man kcnnt

sic aus einer fibcralterten Vulgarlitera-

tur, die allzu oft dcn Pistolero bcschrcibt.

Kaum cinerdrauBen hataufcuropaischc
Art den Anarchosyndikalismus darge-

stellt, der durchaus konstruktiv ist.”

Die angestrebten Ziele teilte er; was

ihn zudcm faszinierte, war, daB der

Anarchismus bzw. Anarchosyndikalis-
mus nicht von theoretisierenden Intel—

lektuellen getragen wurdc, sondcm cine

Massenbewcgung war. Auch die Emst—

haftigkeit und Selbstverstiindlichkeit,

milder iiberall tatkraftig daran gegangen
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wurde, diese Idealeauf irgendcine Wei-

se umzusetzcn, beeindruekten ihn zu-

tiefst. Aus dicscm Grunde schloB er

sich der Milizkolonne des Anarchistcn—

fijhrers Buenaventura Durruti an.

Bei der Kolonnc Durruti und den

Anarchosyndikalisten ,

Die Kolonnc Durruti war eine Arbci-

termiliz dchNT/FAI mitcinerintemcn

Struktur, die auf Bcfehlshicrarchicn,
militarischeRange und Privilegien ver-

zichletc und statt dessen auf solidari-

schem Verhalten und Selbstdisziplin
bcruhte. Nicht aus Angst gehorehen
lernen sollten die Milicianos, sondcm

bcwuBt handeln und die Bedeutung ihrer

Handlungen verstehen. Die Delegierten
von lOer-Gruppen, Hundertschaftcn

und Verbanden wurden alle gewahlt.
Auch Durruti selbst war als Gcneralde-

legierter gcwahlt. Die Internationale

Gruppe zahlte zeitweilig bis zu 400

Personcn. Als die Kolonne Durruti von

Barcelona aus an die Aragon-Front zog,
um Zaragoza einzunehmen, bestand sie

aus rund 2000 Milizionarcn. Spater
wuchs sic auf ctwa 8000 an.

Die Kolonnc sclbst war Ausloserin

der Sozialcn Revolution in allen Dor—

fern, in die sic gelangte und in dencn sic

dicPutschisten besiegte. Dies beschrcibt

Einstein:

“Wohin allcnthalben die Kolonnc

dringt, wird kollektivisiert. Die Erde

wird dcr Gemeinschaft gcgebcn, die

Landprolctarier werdcn aus Horigen der

Kaziken zu frcien Mcnschcn verwan-

delt. Man springtvom Landfeudalismus

zum freien Kommunismus iiber. Dic

Bevolkcrungwird von dcr Kolonnever-

pilegt, emahrt und gekleidet. DieKolon-

ne bildet, wcnn sic in Dorfem rastet,
cine Gemeinschaft mit der Bevolke-

rung.” - “Jedcr Erfolg der Kolonnc be-

wirkt die Befreiung dcr Arbeiter, wojc-
wcils die Kolonnc gesiegt hat.”

Dicjcnigcn, die zur Kolonnc dazu-

stieBen, waren in derRegel Analphabe—
ten. Ein Unterricht innerhalb der Kolon-

newurde organisiert, um dies zu “andcm.
Einstein:

“Die Kameraden unterrichten sic. Die
Kolonnc Durruti wird ohne Analpha-
beten aus dem Fcld zuriickkehren. Sie
ist eine Schule.”

Obwohl vieles davon nachvollzichbar
und belegbar ist, klingt es dennoch ein
wenig zu perfekt, wic er sich zurKolon-
nc Durruti auBcrt. Man muB dabci abet

wissen, daB die Rede, aus der diesc Zi-

tate stammcn, cine Propagandafunk-

tion hatte. Sic bezog namlich offentlich

Stellung gegen die geplante Umwand-

lung der Milizen in cine regularc Armee

mitWehrpflicht,Hierarchiestruktur und

Einheitskommando. Das Argument
hiertltir lautete, daB man der Gegenseitc,
die mit modemsten Waffen und riesiger
militarischer Uberlegcnheit kampftc,
Gleiches entgegcnsetzen miisse. Der

Krieg hatte sich enorm ausgeweilet und

war inzwischen zu einem intcmationa—

len Krieg geworden. Die massiveUntcr-'

stiitzung Frances durch Deutschland
‘

und Italien hatte die republikanische
Seite in die Defensive gedrtingt. Frank-

reich und England verweigerten Hilfe,
und die sowjetisehen Lieferungen konn-

ten das nicht ausgleichen. Ein biirger-
lich~liberales Staalswescn hatle sich er-

neut gebildet, dessen Dckrete viele so—

zialrevolutionare Errungcnschaften
rfickgangig machten. Die Anarchisten

hatte sich dureh ihre Regierungsbeteili—
gung in Widersbrijchc verwiekelt und

verloren machtpolitiseh systematisch
an Bodcn. Die Losung“Krieg und Sozia—

le Revolution” wurde von der Forderung
“Erst den Krieg gewinnen” verdrangt.

Carl Einstein trat bis Marz 1937, als

die Umstrukturierung der Milizen in

eine Volksarmec vollzogen wurde, in

offentlichen klaren Stellungnahmen fijr

die Einheit von‘ militiirisehem Kampf
und SozialerRevolution ein. Leider gibt
csnicht so viele Zeugnissc von Einstein

aus Spanien. Als einzige Texte kennen

wir seine Gedcnkrede zur Beerdigung
des Anarchistenftihrers Durruti am 22.

November 1936 - aus dem das Zitat von

vorhin stammt — und seinen Redebeitrag
“Die Front von Aragon” [1. Mai 1937].
Beide Reden waren in Barcelona gc-
druckt erschienen. AuBerdem existieren

zwei Interviews mit ihm, einige Briefe

von ihm an einen engen Freund, den

Kunsthéindler Daniel—Henry Kahnwei—

ler in Paris, ein Brief an Picasso and

AuBerungen fiber ihn in diversen Briefen

der Deutschen Anarcho-Syndikalisten
in Spanien. Reflexive Aufzeichnungen
wie die von Simone Weil fehlen ganz.
Dennoch ist sein Redebeitrag “DieFront

von Aragon” schr interessant. Er spiegclt
bereits den Schock wider, als klar wird,

daB die Sowjetunion aus auBenpoliti-
schen Griinden nichtbereitist,die spani-
schc Revolution zu unterstijtzen. Die

durch die sowjetischen Waffenliefe-

rungen erstarkte Kommunistische Panci

Spaniens bekampfte die SozialeRevolu-

tion und die anarchistische Bewcgung



alS dcren Haupttréigen'n massiv mitallcn

Mitteln und trat fiir eine gemfifiigte,
biirgerlich-demokratische Volksfront

ein, Das Resultat diescr Strategic sah
fiir die Milizen an der Arag¢n-Front so

aUS, daB ihnen Waffenlieferungen ve'r—

WCigCrt wurden und sic ohnc die erfor-

derliche Bewaffnung und Riickendek-

kung Von der eigenen Luftwaffe zur

monatelangen Untfitigkeit verdammt

WUchn. Damit war auch eine erfolgrei-
Che Weiterffihrung des Kriegs in jenem
Gcbici blockiert. Dicse politische Bri—‘
Sanl benannte Einstein: ,

“Die Kameraden, die an der Aragon—
from wachen, fordern seit langem
Kampf und Vormarsch. (...) Ihr Ruf

VCrhallt ungehort. Diese Front dammert

unlCr einem dichten Schleier, aus trii-

gfmdcm Schweigen und drohender Mii—

d‘lgkeit gewebt. Warum denn will man

SlCh nicht um diese Front kriiftig kiim-

mcm und mijhen?”

i‘NUr auf dieser Front (...) wcrden die

l“Zen durch eine Politik des MiB-

”aliens gcléihmt.”
ET Cndet mit dem Appell: “Freundc,

gCSlattet endlich dicsen Divisionen zu

k‘a‘mpfen, und in Aragon zu siegen.”

Dies geschah jedoch mcht. Nach den
blutigen Mai-Tagen 1937, in

denen die
erstarkten Kommunisten die Anarchl-

stcn endgiiltig in die Knie zwangen,

verfindcrte sich das politische Gesche-

hen zugunsten den Vorgabcn der Kam-
munisten, die einfluBreiche Posrtmnen

zu besetzen verstzmden.

Nach der Umorganisierung der Ko—

lonne Durruti zur Division Durruti war
Carl Einstein militfirischer Letter eincs

. Frontabschnitts geworden. Nach hefti-

gen KZimpfcn erlitt er schwere Verwun-

dungen, die er auskurieren muBtezDa er

an einer Vielzahl von Fronten gekampft
hatte, wissen wir, daB er in spamsche

Einheiten aufgenommen wurde und

nicht in die Intemationalen Brigadcn

iiberwechselte.
' .

Ans den beiden Interviews, (116 er rm

Mai 1938 gab, crfahren wir weitere
Schwerpunkte,denen er sich in Spamen
zugewendct hatte. Von schnftstcllern

scher Arbeit ist da wieder die Rede, von

Beschiiftigung mitder Frage dcr Kunst,

die eng mit dcr Frage nach der mensch-

lichen Freihcitverbunden sei. Auch cine

Studie fiber die militfirstrategischen
weltweiten Expansionsplfine Nazi-

deutschlands erwéihnt er, wobei er die

Hoffnung iiuBerte,daB Deutschland und
Italien ihre Hilfsieistungen an Franco
bereits nicht mehr steigern konnten, da
sie ihre Best'ande nocll woanders bran-
chen wijrden. Femer sei er mit einem
Kreis von Lenten dabei, cine Offensive
desGeistes gegen die faschistische Ideo—

logie zu starten, um die man sich zu we-

nig kijmmere. Zuguterletzt erwiihnte er

noch einen Film fiber Spanien, den er zu

drehen beabsichtigte.
Anders als Einstein hatte sich Simone

Weil bereits vor Spanien positiv aufdie

anarchistischen Ideen bezogen:
“Ich bestreite, daB die Arbeiterbewe-

gung (...) wieder etwas Lebendiges sein

kann, solange sie nicht (...) eine Inspira-
tionsquelle in dem sucht, was Marx und

die Marxisten bekéimpft und toricht
verachtet haben: bei Proudhon, bei den

Arbeitergruppen von 1848, in der Ge-

werkschaftstmdition und im anarchisti-

schen Geist.”

Als sieam 8. August 1936 nach Barce—

lona kam, meldcte sic sich bcwuBt bei
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dcr CNT. Aber schon in die Anfangs-

euphoric in Barcelona mischtc sich bei

ihr vorsichtigc Skepsis:
“Zunfichst cinmal kann cine gesell-

schaftliche Umwiilzung nur danach

richtig bcurtcilt wcrdcn, wic sic sich

auf das tfiglichc Leben jcdes einzclncn

auswirkt. In dicscs tiiglichc Leben ‘dcs

Volkcs’ cinzudringen ist abcr nicht

lcicht. AuBerdcm veriindcrt es sich von

Tag zu Tag. Zwang und Spontaneitiit,
Ideal und Notwcndigkcit mischen sich

dabei dcrart, daB nicht nur in den objck-
tiven Sachverhaltcn, sondcrn auch im

BcwuBtsein dercr, die als Handelnde

odor Betrachtcr in die Ereignissc ver-

wickclt sind, cine untiberschbarc Ver-

wirrung cntsteht. Darin liegt sogar der‘

cigentlichc Charakter und viclleichtdas

groflte chl dcs Biirgerkricgs. Das ist

dcr erste SchluB, der sich auf Grund

cincr raschcn chrpriifung dcssen, was

in Spanicn gcschehen ist, ziehcn 12113:.”

An ihrcm Beispicl léiBt sich gut zcigen,
wie sic trotz inncrer Sympathie ihre Be-

obachtungcn immcr wicdcr kritisch

fiberdcnkt, um sich rational orienticren

zu konncn. Da Simone Weils Frciheits-

begriffauchrcchtigkcit und dem Stre-

ben nach Moralitiit beruhtc, reagierte
sic schr sensibcl auf die Racheaktc, die

im Namen dcr Revolution gcschahen.
Wie in jcdcr Anfangsphasc ciner Revo-

lution erfolgten cinige spontanc Hin-

richtungcn, Pliindcrungen, grausame

Abrechnungcn an vcrhaBtcn GroB-

grundbcsitzcm,Pfarrcm,Nonncn, Adli—

gen, reichen Biirgcrn und militiirischen

Gcgnern. Sic vcrurtciltc dies zuticfst.

Sic erfuhr auch von der ErschicBung
cines Fijnfzchnjiihrigcn, der auf der

Feindcsscitc gekiimpft hatte und sich

weigcrte, sich dcr Kolonne Durruti an-

zuschlicBen:

“Durruti gab dem Kind vierundzwan-

zig Stunden Bcdcnkzcit. Dchungc sagtc

ncin und wurde crschosscn. Dabei war

Durruti in mancher Hinsichtcinbcwun-

dcrswcrtcr Mann. Der Tod dicses Jun-

gcn hat nie aufgcho'rt, mir auf dem Ge-

wisscn zu liegcn, obglcich ich crst nach-

triiglich davon crfahrcn habc.”

Zum Verhaltnis zwischcn dcr Kolon--

ne Durruti und den Bauem hciBt cs bei

ihr:

“Diesc blularmen, groBartigcn Bauem

von Arag¢n, die untcr allcn Demtiti-

gungen ihren Stolz bewahrt batten, wa-

rcn fijr die Milizsoldatcn aus der Stadt

nicht einmal ein Gegcnstand dcr Neu-

gier. Ohne daB es zu Ubergriffen, Unver-
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schamtheitcn, Beleidigungcn gckom-
men ware (...) trenntc cin Abgrund die
Soldatcn von dcr unbcwaffncten Be-

volkerung, ein Abgrund, dcr cbcnso
ticf war wic der zwischcn Anncn und
Rcichcn. Das war dcutlich zu spiiren an

dcr stcts ctwas demiitigen, untcrwiirfi-

gen, furohtsamen Haltung dereinen und
an derUngenierthcit,dcrUberlcgenheit,
der Herablassung der andcrcn.”

Aus Gcsprachcn mit Bauem kommt
sic zu dcm SchluB, daB die Kollektivic-
rungen z.T. nicht so frciwillig vcrlaufen

waren wic erwartct und ofters auch

Zwang angewcndct wurde. Dicscm

Zwang begegnet sic auch in den Betrie-
bcn, ffir die Dckretc zur chrstunden-
ablcistung crlassen wurden.

“Ein anderes Dekrct sieht vor, daBjc-
dcrArbeiter, cler seine Normcn nicht

crfijllt, als Aufstfindischcrzu betrachten
und entsprcchend zu behandcln ist. Das

bedcutet ganz cinfach die Anwcndung
der Todcsstrafe in der Industrieproduk-
tion.”

Ihrer ganz neuen Erfahrung, als cine

dcr wcnigen Frauen in dcr Miliz zu

kampfen, hat sic kcine Beachtung ge-
schcnkt. Dchraucnantcil in den Milizen

lag ctwabei2—3%.ImZugedcrmilitiiri-
schcn Umslrukturicrung wurden dicse

spiitcr zumeist in den Sanitiitsbcrcich

umdirigiert. Ab Marz 1937 bestandcn
die kiimpfendcn Divisioncn mit ganz

wcnigcn Ausnahmcn, wic ctwa Mika

Etchebéherc, nur noch aus Miinncrn.
Simone Wcils Notizcn liiBt sich jcdoch
cntnehmcn, daB ihr in brcnzligen Situa-
tionen nichtnureinmal von ihren mann-

lichcn Milizkamcradcn der Platz in der

Kfichc zugewiesen wurde, dcr im fibri-

gen oft nicht wcnigcr gefiihrdet war.

Dies heiBtjcdoch wicderum nicht, daB
in dcr Kolonne Durruti nur die Frauen
kochten.

Um den ’20. August hcrum crlitt sic
bcim Kochcn schwcrstc Verbrennungcn
am Bein von sicdcndem 01, so daB sic
die Kolonne vcrlasscn und in cin Kran-
kcnhaus muBtc. Allcs in allcm blicb sic
ctwa zwci Monatc in Katalonicn. Sic
schricb, als sic nicht mehr kiimpfen
konntc, Artikcl, z.B. gcgcn die Nonin—

tervcntionspolitik der franzb'sischcn
Regicrung,dicinFrankrcich crsehicnen.

Rfickblick

Simone Weil versuchtc, nach ihrcr
Riickkehr Lehren aus den Erfahrungcn

in Spanien zu zichen. Sic besehloB,

ktinftignichtmchrmitlinkenpolitischcn
Gruppicrungen zu sympathisiercn. Ihrc

Erwartungen in die CNT hattcn sich

nicht erfiillt. Sic befand, daB bislang in

allcn diescn Otganisationcn unvcrcin-
'

bare Gcgcnsatze undWidcrspriichc auf-

getrctcn warcn, die dazu gcftihrt hattcn,
daB das Zicl des urspn’jnglichcn Kam—

pfcs prcisgegcben wurdc. Dazu kam

die lnternationalisicrung dcs Kricgs:
“Ich fiihltc kcine inncrc Notwendig-

kcit, an cincm Krieg teilzunehmcn, der

nicht langcr, wic ich anfangs gcdacht
hattc, hungrigc Baucmmassen den Guts—

bcsitzcm und ihren Komplizen, den

Pfarrern, gcgcniiberstcllte, sondcrn die

curopaischcn Miichtc mitcinandcr kon-

fronticrtc: RuBland, Dcutschland und

Italien.”

Auch ihre Zuvcrsicht in die revolu—

tionarc Kraft der Massen hatte sic ver—

loren. Aus den: Ausgebeutctcn und Er-

niedrigtcn, so resiimicrte sic, gingc auch
kein neuer Mcnschcntypus hervor:

“Es ist nicht crsichtlich, auf welchc

Weise aus dem SchoB dcr Masscn spon-
tan das Konuarc dcs Regimes hervor-

gchen konnte, das sic formiert odcr bes—
scr deformicrt hat.”

Ihrc nachfolgendcn Jahren sind von

dcr Fu’rcht v0r cincm curopaischen
Kricg bestimmt, wcshalb sic bis zum

Kriegsausbruch cinc pazifistische Posi-
tion vertritt. lhrc heftigcn Kopfschmcr—
zen vcrstarken sich' so, daB sic nicht

mchr als Lchrcrin arbeiten kann. Dic

Hinwcndung zur Religion, insbesondcre
zur katholischcn Theologie, hilft ihr,
ihrLcidcn bcsscr zu crtragcn. Als Polcn
von Dcutschland fiberfallcn wird, wid-
mct sic sich als Beitrag zu desscn Be-

kampfung intensiv Studien dcr histori-
schen und gcscllschaftlichen Wurzcln
dcs Faschismus. Mitihrcherzweiflung
wachst wicder die Konzcntration auf

Philosophic und Theologic. Nachdcm

Paris in dcutschc Handc fallt, zieht Si-

mone Weil mit ihren Eltcrn ins Vichy-
Frankrcich, nach Marseillc. Als diesc

in die USA cmigricrcn, blcibt sic zu-

nachstund versucht, sich dchésistancc

anzuschlicficn. Asketische Lebensre-

geln bestimmcn ihren Tagesablauf.1hre
hartniickigen Versuchc, von London aus

in dieRésistanccaufgcnommcn zu wer-

dcn, um gcfahrlichc Aufgabcn an vor-

derstchrontzu iibcrnchmcn, schcitcrn.

1943 slirbt sic in London im Alter von

34 Jahrcn an Tubcrkulose und willent—

lich herbcigeffihrter Untercrniihrung.
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DerweitereLebcnsweg Carl Einsteins
‘

1531 sich kurz erziihlen. Immer noch

VCFWundct und tiefdemoralisiert, flieht

er mitdem letzten Fliichtlingsstrom An-

fang Februar 1939 aus Spanien nach

Frankreich, wo er in ein lnternierungs-

lagerfurSpanienkiimpfcrgestecktwird.
Nach einer kurzcn Aufenthallszeit mit

seiner Frau zusammen in Paris, wird er

Cmcutin Siidfrankreich interniert, dies—

mal als feindlichcrdeutscher Ausléinder.

V0rdem EinmarschderdcutschenTrup-
pen gclingt es ihm, aus dem Lager zu

elltkommen. Auch bei ihm gibt es in

dlcser Zeit eine Hinwendung zum Ka-

lh-Olizismus. Ohne PaB, ohne einfluB-

relChc Hilfe und ohneZuversicht nimmt

er Sich im Juli 1940 in den Pyrenaen das

ben.

Am 6. Januar 1939, kurz vor der Nie-

dcrlage derRepublik, hatte Carl Einstein

1:0“ Barcelona aus noch einen Brief an

3.1310 Picasso in Paris geschrieben. Uber
Sclne eigcne Lage — er war verwundet

32d muBte sich auskuricren - heiBtes da

:‘Im Moment habe ich als SoldatauBer

lCnst viel Zeit und zwar zuviel. Es ist

full zuzusehen, wie die Kameraden

a’Pchn und man selbst liest nur die

“u"gCn, die iiber diese Kampfe be-

richten. Ich schame mich dafiir.’

Einstein auBerte sich noch optimis-

tisch:

On battra Franco”, - wir werden

Franco schlagen,heiBtes da noch,“jeder

an der Front weiB (135 und spurt das.”

Aus den spanischen Zeitungen war

so kurz vor der Niederlage tatséichlich

nicht zu ersehen, wie ernst die Lage

war. Sie verbreiteten namlich Propa—

ganda und zensicrten schlechte Nach-

richten, um die Demoralisierung nicht

noch zu erhfihen. Doch zuriick zu dem

Brief an Picasso. Dort heiBt es weiter:

“Sie konnen gar nicht wissen, wie

glticklich ich bin, zusammcn mit Ihren

Landsleuten gekampft zu haben. Das

ist vielleicht die schijnste Erinnerung

meines Lebens.”

“Die Spanier haben sogar wiihrend

des Kriegs groBartige Fortschritte er-

zielt. Es gibt keine Analphabeten mehr,

die Soldaten und Arbeiter verstehen die

Dinge,diepolitischen und vieleanderen,

wcitaus besser als die intellektuellen

Affcn auBerhalb des Landes, es istwirk-
lich erstaunlich,wieschnelldie Spanier

alles begreifen. Das hat mich immer in

Erstaunen versetzt.”

“Glauben Sic mir, ich wiirdejederzeit

. freiwillig mein Leben und ailes fiir Ihr

Land geben, das istnicht einfach nur so

dahingesagt. Abe: ich wiirde es nicht

enragen, meine Kameraden in ‘einer

miBlichen Situation zu sehen.”

“Ich habe in Spanien nichts weiter

gesuchtais die Moglichkeitfien Kame-

raden,dchreiheitund dermenschlichen

Wiirde zu dienen.”

Und, weiter gegen Ende, heiBt es

nochmal ganz klar in bezug auf seine

eigene Rolle:

“Ich brauche das alles nicht, weder ir-

gendwelche Prahlereien, noch literari-

sche Rezepte, um das Rechtauf meine

Wiirde zu verspiiren. Und ich werde sie

immerohne groBes Gerede verteidigen,
ohne Eigenwerbung und ohne darijber

zu schreiben. Denn man muB auch wis-

sen, — oé les mots finissent - we die

Grenze der Sprache erreieht ist.”

Vielleicht liegt in dieser Haltung gen-

au der Unterschied zu heute.

Dieser Artikel beruht aufeinem Vor—

trag, der am 27. Juli 1996 in Berlin ge-

halten wurde.
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Vom Drachen

iagen:

Zum Tod von

Heiner Kochlin

van WernerPon‘mann

”Ich scheme die Welt an als erwas mir

nicht nur gegebenes sondern auch

aufgegebenes." (Heiner Kochlin)

Wie kann ich den Drachen jagen ohnc

selbst zum Drachen zu werden? Dieser

Gedanke, umkreiste scin ganzes Sein.

Dieser Satz, cntlehnt einer unbeant-

worteten Frage Karl Jaspers, ent-

schliisselt nichtnur das Dilemma Heiner

Kochlins ~ wie kann ich Widerstand

leisten ohne den Menschen zu schaden

- sondern des Menschen in der Revolte

generell. Jaspers und Camus sind denn

auch zwei Eckpfeiler in seiner Suche

nach der Existenz der Menschen in der

absoluten Freiheit.

Am 21. Januar 1918 in Basel, in cincr

wohlhabendcn Familic, geboren,
verlcbte er cine unbekfimmcrtc Kind—

hcit, zusammen mit einem Brudcr und

eincr Schwestcr. Der Vater war Abge-
ordncter fiir die Sozialdcmokraten im

Basler Stadtparlamcnt und Arzt in

“Kleinbasel”, cinem klassischcn Ar-

beiterInnenviertcl. Die puritanisch,
religiosc Mutter, aus einer bekannten

Theologenfamilie stammend, ftihrte den

Haushalt des “Schlosschens” und ver-

anstaltete Bibclstunden ffir Arbeiter—

frauen aus dem Quartier. Mutter und

Vater verband cine Art religiosen
Sozialismus. Seine Schwestcr Esther

sollte auf diescm Familicnpfad wei-

tergchcn. Er und scin Brudcr Felix abcr

glaubten nicht an Gott und vcrneinten

Chn'stcn zu scin. Als Heiner scineGott-

losigkeit der Mutter eroffnete, fijhrte

dies zum crnsthaftcn Bruch ihrcr Be-

zichung, der erst im hohen Alter der

Mutter wicdcr gekittct werden konntc.

Schon als Primarschfiler der 3. Klasse

bczieht er,Stellu‘ng fiir die zum Tode

verurteilten Sacco und Vanzetti und

streitet heftig darfiber mit scinen

Ill-IN! l

Schulkameradlnnen. Im Arbeiterquar—
tier in die Schule gehend, war er als
Arztsohn ein Aussenseiter. Aussenseiter
blieb er, sei es in der sozialistischen
Jugend als Anarchist Position beziehend
oder im Gymnasium, wo er als “Roter”
verschrieen mitdem Hass des Schweizer

Grossbiirgertums konfrontiert wurde,
der sich nicht nur gegen ihn und die
“Roten” im allgemeinen entlud, sondem
auch gegcn die wenigen judischen Mit-

schulerlnnen, die in den Pausen ver-

prfigelt wurden. Dieser Antisemitismus
und Kontakte zu ersten Fltichtlingen
aus Nazideutschland 1933/34 schéirften
sein Bewusstscin fiir die Verfolgung
und Unterdn‘ickung von Menschen
durch Menschen und liess ihn sich die

Frags eines moglichen Widerstandes
schon friih stellen. Im bewaffneten

Kampf der (")sterreichischen Arbeiter-

Innen, im Februar 34, die sich - u.a. im

Wiener Karl Marxhof verschanzend -

gegendenDollfussfaschismuszurWehr
setzten, sahen Heiner Kochlin und sein

Bruder eine mogliche Form sich zu

widersetzen. Dieses Hoffcn aufden Sicg
des bewaffnclen Widcrstandes gegen
den Faschismus wird sie 1936 erncut

erfassen, als er und Felix - jetzt als

bcwusste Anarchisten, und als einige
der wenigcn in der Schweiz, die gut
fiber dic CNT/FAI informiert waren -

sich ffir die Sozialc Revolution in

Spanien begeistcrtcn und engagicrtcn.
Trotzdem Heincr Kochlins Einstcllung
sich im Laufe seines Lebens von den
Ideen einer revolutionaren Umsctzung
des Anarchismuszueinerevolutionaren
Erreichung dicscs Ziels veranderte und

ersichimmeralsAntimilitaristvcrstand,
war or his zu scinem Tod fiberzeugt,
class gegen den Despotismus bewaffnet

Widcrstand zu leisten sci: ”So konnte
z'ch, wie auch heme noch, die Gewalz—
freihez’t nur relativ and Dealing! akzep-
neren."

Die Welt der Sozialismen

Bei der Sozialistischen Jugcnd befasste
er sich, angelcitet durch cinen Trotz-
kisten, mit Marx und lernte, neben dem
dialcktischen Materialismus, class das

gchciligte Land des Sozialismus, die

Sochtunion, nicht das war, was sich
nicht nurdie Parteikommunistcn davon

versprachen. Dancben entdeckte er in
derBibliothck scines Vatcrs Kropotkins
“Memoiren”, las kurz darauf Brup—

bachers “Marx und Bakunin”, Lan-

dauers “Aufruf zum Sozialismus” und

kamzurUbeizeugung,dass ercigentlich
Anarchist sei. Beschleunigt durch den

enttfiuschten Einsatz fur eine Regio-
rungsmehrheit der SF in Basel, deren

Erfolg nicht die erhofften Verbesse-

rungen brachte: ”Das ”rote Basel”,er
das wir so eifrig geworben hatten, war

eine grosse Enlla'uschung. An derLage
der Arbeiterschaft c'z‘nderte sich kaum

etwas. Und auch aus der erhofirten Ver-

besserungderFlt'ichtlingspoIitik wurde

nichts: so weiss ich doch als naherZeu-

ge, dass der rote Regierungsrat seine

Fremdenpolizeit schalten und walten

liess. Bekanntist mir eineAu.sscMflung
dieflir die Opfer tb‘dlz'che Folgen hatte

und vom sozialistischen Polizeiober-

hauptgerechtfeftigt undgedeckt wurde.

All dies war nicht dazu angetan, mic/I

fiir sozialdemokratische Wiihlerei zu,

begeistern, (...) so versuchte ich, in der

Jugendgruppe anarchistisches Gedan-

kengut einzubringen, was mir wa'hrend
einer gewz'ssen Zeit erstaunlich gut ge-

lang.”

In der Schweiz der dreissiger Jahre war

der Anarchismus fast aus der Arbei—

terInnenbewegung verschwunden. Nur

in derWestschwciz war sein Atem noch

zu spiiren. Es war denn auch die

anarchistische Eule Bertoni - wie der

Schriftsteller Humm ihn nannte -, die

von Zeit zu Zeit aus Genf in Basel mit

einem Koffer vollcr Broschiiren einflog,
um mitden italienischsprachigcn Anar—

chisten eine Kort ferenz abzuhalten. Da-

neben existierte ein klciner Kreis um

Brupbacher, mit Silone und Samson -

einem spéiteren Freund Kochlins - in

dem die Notwendigkeit der Frcihcit im

Sozialismus diskutiert und hochgehal-
ten wurde. Bei ihnen fand Heincr Koch—

lin Anschluss, nachdem die Kommu—

nistische Jugend, nach ihrem Verbot,

sich in der Sozialistischen Jugend fest—

gesetzt und den Anarchismus im wahr—

sten Sinne des Wortes hinausgcpriigcll
hatte. Priigel, die er noch mehrmals von

den Stalinisten beziehen sollte. ”Eng
schloss ich mich an eine Gruppe von

anarchistischen, italienischen Arbez'tern

an,die in einem KleinbaslerRestauran!

regelmd‘ssig zdsammenkamen. [hr

geistt'ges Haupt war der in Genf woh-

nende Luigi Berloni(...). Das Zentrum

der italienischen Basler Anarchisten

war der lnhaber eincrkleinen Bc'ickcrei

am Wiesenplazz namens Balboni. Er

J‘



War nach demAusdruck memes Vaters,

dessen Patient er war, ’Eine Seele van

In

einem Menschen .

Direkle Aklionen

Heiner Kochlin, der mit Miihe und Not

d1e Mittelschule beendete, begann ohne

grossen Elan Geschichte und deutsche

Literaturzu studieren. Das Studium liess

er neben her treiben, die Universitat be-

hagte ihm wenig, war sie doch ein welt-

fcrner, konservativer ja reaktionéiren

Ort. Europa lag im Umbruch, und

Kochlin versuchte, die wenigen vor Ort

VOrhandenen unabhangigen soziali—

stischen Geister zu sammeln, um dem

Wellenlauf ein bisschen eine andere

Richtung zu geben. So organisierte er

In Basel einen politischen Zirkel der

heimatlosen Linken, wie er sie nannte,

damals von den Stalinisten und der

Polizei pauschal als Trotzkisten be—

Zelchnet. Zu ihnen gehorten Flfichtlinge,
Wle der Ex-KPler Boris Roniger, der

EX-KPOler Hans Fischer und der Ex-

Leninbiindler Isak Aufseher - ja sogar

der spatere religiose Marxist, mil

Slalinistischem Einschlag, Rudolf

Farrier, der mit Heiner Kochlin zusam-

men in Basel studierte war in dieser

Runde anzqueffen. “[m Wohnzimmer

unscres Einfamilienhauses organi-
szerten wir Vortrdge Ronigers fiber

rlfssische Geschichte, von den Anféngen
bls zur Gegenwart. Gegen Ende dieser

Vortrc‘z'geRonigers erfuhr ich zum ersten

Male aus dem Munde dieses ”Trotz—

kzszen", dass die rusrz‘sche Sowjet—
dt‘fmokratie schon im Jahre 1 921 durch

bluzige Liquidierung des Kronstd‘a’ter—

SOWjets durch die von Trotzki befehligte
rOle Armee vernichtet warden war.”

138k Aufscher, ein aus Galizien stam-

mCinder Jude, war in jungen Jahren

Kfimmunist geworden. Vor Hitler

fl'UChlete er iiber Franlcreich nach Spa-
men, wo cr sich in Barcelona vom

rOtzkismus loste und nun Anarcho-

Sylldikalist geworden, sich den Deut—

Schen Anarchosyndikalisten (DAS)

arIISChloss und ein Heim fur Fliichtlinge

lellClc. Nach dem Maiputsch fliichlete
0r Illegal iiber die Grenze nach Basel,

“f0 Heiner Kochlin i‘hm,mit viel Miihe,
Clne ”Toleranzbewilligung” verschaf—

fell konnte. Aufscher wurde Kochlins

chhtigster Freund.

Ob Flijchtlingsarbeit oder politische

Minn]

Aktionen, Kochlin war in Basel sehl

aktiv. Dies ficl auch den Behorden auf,

so wurde er von der Polizei seit 1938

fiberwacht - zuerst als Trotzkist geffihrt
und ersl: 1946 korrekt als Anarchist —

und 1940 sogar in ein Sonderverzeichnis

filr “Exlremisten” aufgenommen, was

{fir ihn bei einem Angriff auf die

Schweiz bedeutethane,sofortverhaftet

und in ein Intemiemngslagereingesperrt

zu werden. Viel Hilfe filr seine Flilcht-

lingsarbeit fand er nicht; so war cine

Umerschriftensammlung gegen die In—

haflierung von Flfichtlingen in Snaf-

anstalten nieht sehr erfolgreich. - Ur-

sprunge, die zu heutigen Schweizer

GeseLzen wie die Zwangsmassnahmen
ffihrten und die damals wie heutekaum

grosse Wellen der Solidaritat mit den

Verfolgten auslosten: “Isi hatte die Idee,

eine Unterschrifiensammlung, die ge-

gen diese Praxis protestierte, zu veran»

stalten. Eine solche Aktion musste'

natfirlich von Schweizem an die Hand»

genommen werden. Bei dieserGelegen-

heit lemte ich meine Pappenheimererst

kennen. Weder im Volkshaus noch in

der Universit‘at fand ich Leule, die zur

Umerschrift bereit gewesen wé’tren. Im

Volkshausrestauramsassen die Schwei-

zer und die Ausl‘ander an getrennten

Tischen, und zwischen diesen beiden

Lagem gab es wenig Beziehungen. 80

war es fur mich nicht verwunderlich,

class (...) sich gegen die Ausschaffungs—

praxis der Behordcn aus dem Volk so

gut wie keine Opposition regen some.

Die Universitalsstudenlen zu interes—

sieren war vergebliche Lichesmiihe.”

Kleinere “direkte Aktioncn” wie Koch-

lin sie nannie, sollten er und seine Ge-

nossen Ende der drcissiger und Anfang

der vieaiger Jahren durchfiihren und

dieObrigkeit aufTrab bringen. So rissen

sie eine erstmalig am Ersten Mai ge—

.hisste Schweizerfahne hcrunter und

provozierien damit eine Schlagerei,

wobeisichseinBrudchclixeinequtige
Nase holte. Als der francistische Film

“Alcazar” gezeigt wurdc schmissen sie

'und cin paar iialienische Anarchisten

Eier an die Leinwand. Eine mil einer

lrotzkistischen Gruppe zusammen

illegal beLriebene Druckerpresse fiir

Flugblauer, im Keller seines Eltern-

hauses unlergebracht, wurde durch

einen gliicklichen Umstand, Lrotz Haus‘

suchung nichr entdeckt, doch die bei

ihm im Zimmer gefundene Literatur

reichte der Polizei aus, ihn 10 Tage in

Untersuchungshaft zu setzen. Doch das



grosste Aufsehen erregten sie, als sie

im Februar 1941 einen Vomag des fran-

zbsischen faschistischen Vordenkers

und Dichters Charles Maurras stfirten.

Die Veranstalrung musste unterbrochcn

werden und die Polizei schritt ein, die

Storenden zu verhaflen.

Die Enge des Seins und

des Denkens

Nach bestandenem Examen in Ge-

schichte schrieb er sich am Lehrer-

seminar ein, um das Mittelschulleh-

rerdiplom zu erlangen. Am Seminar

versuchten ihm die Su’amm patriotischen
Dozenten herkommliche “Paukerpa—

dagogik”beizub1ingen,“EinLichtblick
in dieser Lraurigen Gesellschaft war die

Marchenerzahlerin und Verfasserin von

Kindergeschichten LisaTetzner, die uns

LekLionen fiber Sprcchen und Erzahlen

erteilte. Sie wareine kleine, energische,

kdrperlich etwas behinderteFrau, deren

Horizont fiber den Betrieb, in den wir

eingespannt Waren, hinausragte. Lisa

Tetzner, wollte mich unbedingt mil

ihrem Mann bckannt machcn. Es han-

dellc sich um Kurt Klaber, der als poli-
tischer Emigrant in der Schweiz lebte

und unterdem Schriftslellemamen Kurt

Held bekannt war. Ein Zusammenlrcf—

fen fand stall, verlief aber ungllicklich,
da wir uns nach kurzer Zeit fiber die

Bewerlung von Slalins Sowjelunion,
an deren “Forlschrittlichkeit” er als

Anlifaschist glaubte festhalten zu mils-

scn, in die Haare gerieten. Wir verab-

schiedeten uns zwar hbfiich, batten aber

kein Bediirfnis, uns wicderzuschcn. An

mcinem gulen Verhallnis zu seiner

marchenerziihlenden Frau andene das

nichls.”

Danebcn musste Kechlin vicr Wo-

chen im Jahr Militardienst leisten. ”[ch

konnte mich der Einsz'cht nicht ver-

schliessen, dass dem drohenden To—

.talitarismus der Nazis auch militdrisch

entgegengetreten werden ”tussle". Als

chbell gcslempelt wurdc er von semen

‘Vorgesetzlen scharf beobachlet und

erlebte, wie Untcroffiziere und Offiziere

nazisu'sches Gedankcngutpllegten und

ihren Antiscmilismus in der Armee

verbreitelen. Wiedcr in Zivil, ersre

Gehversucheals Lehrkraft, die sein Bild

von den dffentlichen Schulcn beku-

ten, Erziehansmltzu sein anslattOrldes

Lernens: ”AIS mirdann einmal wc'ihrend

einerPause ein c'z'lterer, bebarteterLeh-
rer, der mich anscheinend fiir einen

Schiiler hielt, die rechte Hand aus der

Tasche 20g mit der Bemerkung ’Hand
aus dem Sack!‘, hatte ich genug und

gab es auf. Hier war fL'ir mich kein
Plalz."

.

Je langer der Krieg dauerte, je uner-

triiglicher wurde fur Heiner Kechlin die

patriotisch aufgeladene Stimmung im
Land und die “stickige Luftder Kriegs-
alhmosphaie” drohte ihn zu erdrosseln.
Als er von der Befreiung von Paris er-

fuhr- jetztalsLehrerin einer Schule fur

'jiidische Fliichtlingskinder - und bald
daraul der Krieg zu Ende war, gab es

kein Halten mehr, er verliess die
Schweiz.

Zuerst reiste er nach Antwerpen, wo

er eine jiidische Lehrerin besuchte, die
er in der Schule kennen und lieben ge-
leml halte. ”DieLeere desJudenvierlels
mit den paar Zurfickgekehrten und

deren Erziihlungen brachten mir den

Holocaust, von dem ich schon durch
die wenigen Flfichtlz'nge, die in der
Schweiz Aufnahme gefunden hatter/z.
gen ug zu wissen glaubte, erstjetzt richtz'g
ins Bewusstsein. Auch stellze sich ein

schlechtes Gewissen ein. flatten wir
wirklichgenug getan, um unsereBehO‘r-
den zur Oflnung der Schweizergrenze
zu veranlassen?"

Auf der Rfickreise besuchte er in
Brfissel Hem Day, den belgischen Anar-
chisten und Antiquar, und in Paris die
ihm von Isak Aufseher milgegebenen
Adressen von jiidisch-anarchistischen
EmigramInnen.'Zuriick in Basel be-
schliesster 1947, zusammen mit “Isl”,
nach Paris zu ziehen. Dort hoffte er,
endlich in einer lebendigen liberiaren

Bcwegung tang werden zu kennen.
Doch der erste Konlakl zu den fran-
zOsischen Anarchislen verliiuft uner-

freulich, irolz der orLlichcn Nahe. “An
der gegenflberliegenden Seile des
Kanals haue die von der Anarchistin
Louise Michel einst gegriindcle Zeitung
"Le Iibertaire” ihren Sitz. Doch gelang
es mir nichL, zu den franzosischcn Ge-
nossen eincn menschlichcn Kontaklher-
zustellen. Alles ging hier recht biiro-
kratisch zu und enlsprach meincr Vor-
stellung von einerliberlaren Bewcgung
wenig.(...) Anders wurden wir von den

Spaniem und den zugewanderten Ost‘
judcn empfangen. Bei diescn {and ich
schncll Kontaktund Freundc, der bis zu

deren Tod nichL abriss (...).” Das offi-

zielle Ziel Kochlins war eine Disser-

tation fiber die Pariser Kommune zu

schreiben. Daneben verlcgte er von Paris

aus die Zeitschrift ”Der Freiheitliche

Sozialist"(1947-49), das Nachfolge—
produkt der "Blc‘ilterfiirfreiheitlichen
Sozialismus" (1944-47), die or und sein

Bruder noch illegal - unrcrdcr Schweizer

Kriegszensur - in Basel herausgaben.
DiePublikation, inspiriertvom spanisch
jfidisehen Exil-Anarchismus, hatte

einigen Erfolg and erhieltUmerstu’lzung
u.a. durch den bekanmen Zoologen
Adolf Portmann, der ihnen schrieb, er

[rage immer ein Exemplar bei sich. Der

Vertrieb fiber die Grenze, dieser eher

philosophischen als agilatorischen
Zeitschrift, schien kein Problem zu sein:

“Mir den Grenzbeho'rden hatten wir

keinerlei Schwierigkeiten, do sie der

[nhalt unseres Bla'ttchens so wenig
szo'rte als etwa eine Publikation der

’Zeugen Jehovas’ oder einer anderen

Sekte."
‘

In der Pariser anarchistischen Dia—

spora fand er viele Freunde: "Auch

Juden kreuzten‘ wieder meinen Weg.
Diesmal waren es keine Zionislen,

sondemAnarchz'slen, teilsDeulsche und

Osterreicher, die hier dieNazibesetzung
fiberlebt hatten. tails ausfru'heren Emi-

grationen stamnfiende Oste uropa‘er, die
mit ihrerjiddischen Sprache ouch ihre

alten Ideale bewahrt hatten.” Einer von

ihnen war Eg0n*, der jeLzl unter dem

spanischen Namcn Gines Garcia in Paris

lcble und bei dem Heiner Kechlin cin

Zimmer bezog. Durch ihn lernle cr den

altenjudischen FAUDler Arthur”, der

Auschwitz fiberlebl hauc, kennen. Ar-

thur fiihrte Kochlin in die Kleinhiind-

* wohl Egon lllfeld, aus Wattenberg.
geb.]9.1.1914, emigrierte nach Spanien,
bei Ausbruch des Bz‘irgerkriegs im Gefa'ng-
nis, kam damil frei. M itglied der Gruppe
D/lS . Mitarbeiter an der Zeitschrift "Soziale

Revolution". 1 93 7 MA [bacete and Valencia.

um unter den Interbrigadisten fiir den

Anarchismus Propaganda zu machen. Nach

dem Maiputsch 193 7 zuerst in St. Ursula,

dann1938im(k0mmunistischen) Gefangnis
inSegorbe, nach der Flucht nach Frankreich

in Gurs interniertL
** wohl Arthur Lewin, aus Leipzig, gel).

12.4.1907,Mitglied der S/lJD—Leipzig,
heiratete Martha WL'istemann, emigrierte
1933 nach Spanien, Sekrelr’z’r der Crap/16
DAS, befreundet mi! Isak A ufseher, arbeitet

flir das internationale Emigrantenkomitee.
das zwei kollektivierte Belriebe einrichtete.

nach dem Maiputseh verhaftet, .vpa'ler nach

Frankreich ausgewiesen. l939 im Geflingmls
in Lille, danach in Paris. Amn. v. WJIaug

J!



lcrSlcnc um das bcriihmlc AukLions-

haus Drouot und die Biichcrwcll dcr

Bquuinistcn cin. “Bci solchcn Golc-

8Cnhcilcn logic ich mir cincn Vorrat an

BfiChern an, mil dcm ich dam in Basel

den Grundslcin zu cincm Antiquariat
ICEIC.”Arthur machleihn auchmitdcm

Aulor von “Gcheimnis und Gewall”

und Resisicnzkiimpfcr Georg Glaser

bckanm. Dancbcn schloss er sich den

SPallischcn Anarchosyndikalislen an, or
‘

19mm durch ihre Versammlungcn Spa-

“ISCh, und crlcbte, manch hilzige Dc—

baltc iibcr den richligcn ch zum ge-

1Oblcm Ziel der Anarchic und wic mil

Seklicrcrischcm Eifcr jcde Gruppe ihrc

absolute Wahrhcit vcrkundcte - ja sogar

handgrciflich durchs‘clztcn wollte. Von

d3 ab warcn for ihn anarchistische Dog-
men, wic jcglichcr Dogmatismus ,vcr-

dfichlig und gcl‘ahrlich. An ciner solchen

mammlung machte er die ffir ihn

30hr wichtige Bokanmschaft mil dcm

SDanischen “Dionysos” dcr Anar-

Chistcn, Antonio Garcia Birlan - es sollie

def Anfang cincr langcn Frcundschaft

Worden. Birlan, chemaligcr Landar-

bCitcr und hochgebildct, war Kolumnisl
bci dcr ”Solidaridad obrera", dcr

Wéchcntlich in Paris crschcinendcn

MIMI]!

Publikation dcr CNTim Exil.“Amonios

Dcnken reichte fiber das der Aufklé'lrer

und Rationalisten, nach dem die Anar-
chistcn gcwohnlich haltmachen,lunaus
und beschiiftigt sich mit der geistigen

Welt dcr Mystikcr. Die deutschen Philo-

sophcn von den Klassikem und Rorrian—
Likcm fiber die Phanomenologen tars zu

Karl Jaspcrs las er in franzo‘sischer Uber‘

sct'zung. Er offnctc mir die Augen ffir

seine Licblingsphilosophcn Miguel de

Unamuno und Nikola} Berdjajew.”

Dancbcn war or ciner der wcnigen, die

fiber dcn Frakiionskiimpfcn der Exil—

‘

CNT standcn und sich fu’r dcn absoluten

Pluralismus in dchewegung einsetzte.

Dos Elend des Seins im

Widersland

Kilchlins Zicl, sich in Paris niederzu—

lasscn, gibt er im Laufe scines zwei—

jahrigcn Aufanhalts auf. Dic Anar—

chislen crwiescn sich in ihrer Allt'ag:

lichkcitnichtwcnigermoralisierendund
normaliv, als er es in dcr Enge der

Schwciz crlcbte halie: “Die sozialrc-

volutionfircn chrzcugungen jener

Bild: Trotzdem—Verlags Archiv

Mcnschen finderten wenig an gewissen
fiberlieferzen Vorurteilen, die das Pri-

vatleben eines unier ihnen betraf.”

Zuriick in Basel schliesst er seine

Dissertation “Die Pariser Commune

imBewusstsein ihrerAnhc‘inger" ab. Sie

wird - im Eigenverlag herausgegeben -

im gleichen Jahr noch ins Spanische
fibersetzt und von Personen, wie 2.13.

Hanna Arendt, wohlwollend rezipiert
werden. Der frisch emanme Doklor

wollte um keinen Preis emeut Schule

geben, so class er seinen Lebensunterhalt

mit dem Abpacken von Zeitungen. bei

den “Basler Nachriemen” und spaler
als Hilfskorrektorbei der “Nationalzei-

lung” bestriit.

DurchseinenPariserAufenmaltetwas

emiiehtert, wohl auch erkennend, dass

seine Vorstellungen einer anarchisli-

sehen Nachkriegsgesellschaft auf kei-

nen fruchtbaren Boden fielen, wandte

er sich “vorléiufig von der politischen
Ideologie ab” und der Existenzphi-
losophie zu. Naeh der Lekifire von

Camus “homme révolte" schreibl er

Camus einen Brief: “Ich schrieb an

AlbertCamus von Basel aus einen Brief,
in dem ich ihn mcines vollen Einver-
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slandnisses mil seinen Ansichlen

versicherle. Gleiehzeilig slellle ich ihm

die Frage, wie er sich die Beziehung der

“Revolle” zur Anwendung von Gewall

denke, d.h. ob er es ffir meglieh halle,

ohne zu resignieren aufjede Gewallan-

wendung zu verzichlen, und ob er

anderseils cine sich der Gewall bedie-

nende “Revolle” denken konne, die,

habe sie Erfolg, niehl zu einer neue

Maehlverh'allnisse schaffende Revolu-

tion werde. Camus anlworlele mir post-

wendend, dass er sich diese Frage auch

immer wieder slelle, und class alles, was

er dazu sagen k6nne, immer nur pro—

visoriseh und nie definiliv sci (...).”

DieExislenzphilosophiewarihmjelzl
nilher als der Anarchismus - daran iu

sehen, dass ihn die vollige Unkennlnis

und Klisehierung- des Anarchismus

durch Camus im “Mensch in der Re—

volle” nichl sl'drle - auch wenn ihn die

Polizei noeh immer als “Spilzenmann”
(ler ‘Arbeilsgemeinschafl freiheillieher

Sozialislen’ fiberwaehle. Die Diskus—

sionsabende der Arbeilsgemeinschafl,
die nun in Basel slallfanden, drehlen

sich mehr um Sartre und Kierkegaard
und weniger urn Anarchismus, wenn

wohl er noeh an derBasler Abendsehule,

genauso polizeilich fiberwachl, fiber

Anarchismus referierle und seinen

Freund, den damals unbekannlen,

kunslsehaffenden Jeannol Tinguely
“mil anarchislischem Gift infizieren”

konnle. Es war nun Jaspers, der scil

1948 an der Uni Basel lehrle,der Heiner

Kochlin in den Bann 20g. Er besuchle

Jaspers Vorlesungen und enlwiekelle

ffir sich eine Art exislenliellen Anar-

chismus, den or mil dem BegriffSolip-
sismus am beslen definierl fand. (...)

Von Bfichern und

Menschen

Dureh seine askelisehe Lebensweise in

Paris, lralbei Heiner Koehlin eine akule

Tuberkulose auf, so dass er im Winler

1950/51 einen Kuraufenlhall in Davos

machen mussle. Der Zufall wollle cs,

dass er dorl mil seinem Freund “Isi”

zusammenlraf, der sich die Krankheit

wohl sehon in Spanien aufgelesen halle.

W'ahrend ihrer Kur beschlossen Kochlin

und Aufseher ein Anliquarial zu er-

6ffnen. Dieses - naeh der erfolgreichen
Kur eroffnel — beslfickl mil den in Paris

gefundenen Schalzen, kam aber lange

nichl aus den rolen Zahlen. Unerfahren,
wie sie waren, ‘luchslen' ihnen die

gierigen Bibliophilen die besten Slficke

ab und lauschlen daffir werllose Bfieher

ein — Lehrjahre. (...)
Seine Bekannlsehaflmilderaus Spa-

nien slammenden KfiehenangeSlelllen
Elisa Valearcee holle ihn aus seinem

Lebensloeh, sie heiralelen nach langer
Liebsehafl 1968. Seine Akliviliilen

gallon jelzl eherden Dingen des Alllags,
aber aueh da versuehle er immer, ob

bewussl oder nichl, anarchislisch zu

handeln. So loslen er und ‘Isi’ das

Problem, in ihrer prekaren finanzicllen

Lage cine gfinslige Wohnung zu linden
- war doeh die Familie Koehlin um eine

Toehler angewaehsen - damil, dass sie

eine selbslverwallele Wohngenossen-
sehafl grfindelen, von den sehlechlen

auloriliiren Slrukluren beslehender Ge-

nossenschaflen lernend - die Genossen-

sehafl beslehl heule noeh.

Poliliseh begann er sich emeul zu

engagieren, als er mil der spanischen
Nachkriegsemigralion konfrontierl

wurde und dank seiner Spraehkennl-
nisse, zusammen mil dem lokalen Ge—

werksehaflskarlell cine Regelung ffir

eine Beralungsslelle ffir Spanier fand.

“Den Nachleil halle diese Regelung,
dass ich hier im Dicnsle einer Gewerk-

schaflsbfirokralie arbeilele. Bei Arbeils-

konfl iklen slellle es sich mehr als einmal

heraus, dass die Herren Sekreliire ofl
den sehweizerisehen Vorarbeilem oder

auch dem Personalehef nfiher slanden

als diesen fremden ‘Gfislen’. So sind
manehe enllfiusehl aus der Gewerk-

sehafl, in die sie voller Hoffnung beige-
lrelen waren, wieder ausgelrelen.(...)
die Spanier, die mieh (...) aufsuehlen,
waren von denen, die ich in Paris

gekannl hallo, reehl verschieden. Von
der Gewerksehaflhallen sie eine grund-
verschiedene Auffassung.(...) doch
einmal erschien die magere grosse Ge-
stalt eines filleren Arbeilers im Bfiro,
dessen Gesichl mir irgendwie bekannt
vorkam.” Es war ein alter anarchisli-
seher Genosse aus Paris. Mil ihm und
ein paar jfingeren, dazu gewonnenen

Spaniem - Koehlin verleille allen die

”Solidaridadobrera" - fand sich emeut

eine Gruppe inleressierler Anarchislen
zusammen. “So bildelen wirden Grund—
slock einer kleinen liberléiren Gruppe.
Bald waren wir 10 Sympalhisanlen,
manchmal bis zu 20.”

Dureh seine zentrale Stellung unter

den spanischen Emigranlen gelang cs

Heiner Kilehlinmehrmals,an offiziellen

1. Mai Veranslaltungen der Gewerk-

schaften,anarchosyndikalislische Red-

nerlnnen wie José Peirals und Federica

Montseny einzuladen oder den liber—

liiren Gaston Leval. AufDruck der kom—

munislisehen “comisiones obreras”.
denen die Veranstallungen gar nichl ins

Konzept passle und die immer wieder

die Rednerals Faschislen besehimpflen
and so Saalsehlaehlen provozierlen,
enlzog ihm aber die sozialdemokra-

'lisehe Gewerksehafl den Auflrag,die 1.

Mai Reden der Spanier zu organisieren,
zu Gunsten der Slalinislcn - aus kurz-

sichtigem Opportunismus wie Kfiehlin

dazu meinte.

Die Wirrungen des 68ig

Im “Zirkel”, eineNereinigung unor-

thodoxerLinkeram Vorabend von 68ig,
bot sich ihm wiederum ein Forum, die

anarchistisehen Ideen fiber den engen

eigenen Kreis hinauszulragen. Heiner

Koehlin spraeh dorl mehrmals fiber das

Thema “Existenz im Absurden",
“Sozialismus geslem und heule” und
zur “Gesehichle des Anarchismus”.

Daneben “referierle ich, mil dem Quel-
lenstudium zu meincm Buch ‘Die Tra—

gfidie der Freiheil’ beschafligl, fiber die

'spanisehe Revolution des Jahrcs 1936.”

Das Buch enlsland durch die Unler-

slfitzung der Basler Max Geldner-Slif—

lung, die mit Fr. 20 000.- die Unler—

suchung finanzierle. Der Grossleil des

Geldes brauchte Kfiehlin sogleich {fir

die Sanierung seines Anliquarials, das

er jelzt allein ffihrle. “Ieh beging dic

Unverschfimlheil, mil diesem Geld zu—

ersl mein im Argon liegendes Anli-

quarial zu sanieren. Doch machle ich

mich dann, urn meiner moralisehen

Pflieht nachzukommen, an die Arbeil.

Zum Glfick fand ich faslalles Quellen-
material, das ich benoligle, im ‘Inler-

nalionalen Inslitul ffir soziale Ge-

sehichle’ in Amslerdam. (...) Dass

Kochlins Wissen fiber Spanien ein um-

fassendes war, zeigle sich auch 1986,

anlasslich einer dreileilige Radiosen-

dung fiber die Spanisehe Revolution,

die zusammen mil Clara Thalmann

enlsland.
‘

Seil 1949 unlerhiell Kochlin engc

Beziehungen zu der “F6deralion frei-

heillicherSozialisten”; lrolz inhalllichen

Differenzen. Dureh diesc Konlaklc

schloss er die Bekanntschafl mil Ollo



Reimers und Augustin Souchy, den er

mehrmals fur Veranstaltungen nach

Basel lud und verband sich so immer

mehr mit dem Denken der Gruppe der

“Altanarchisten” des Naehkriegsdeut-

Sehland - in den 80igem wird Kochlin

em wichtiger Mitarbeiter derZeitschrift

"Die Freie Gesellschafl", die sich als

Erbe dieses Anarchismus verstand.

Diese geistige Verwandtsehaft fiihrte

Zu neuen Problemen, als 1967 in Paris

die Revolten ausbrachen und 1968 auf

fiic Sehweiz fibersehwappten, waren

lhm die Ideologie und der bartere Stil

der neuen, jungen Anarchistlnnen

frcmd. Er ffihlte sich von der neu er-

bliihten lokalen libertiiren Szene aus-

gcsehlossen, der Dialog schien nieht

mohr méglieh. (...) Sein mythischer

Anarchismus, wie er ihn jetzt nannte,

und dcr sich auf den spanischen Anar-

chismus, wie auf Gustav Landauer be—

Z'0g,k011idierte nun mit dem sich mate-

rialistisch gebenden, Teile des Mar—

XiSmus integrierenden, sich an r‘alte-

kOmmunistische Ideale anlehnenden

Anarchismus der 68iger und wurden

V0n den jungen Anarchos, Anarchas als

museal abgeschoben: ”(...)l-lc'itten wir

dze Weizerentwicklung des Anarchis—

mus in den Hc'inden s01ch verdienstvoller
(...) Altgenossen wz'e Huppertzfieimers
Oder Souchy gelassen, so hc‘ittcn wir

heme ein Museumsstiick,‘ biisartig una’

aggressiv, aber verstaubt, und asth—

fiatisch (...) - der Anarchisrnus ware

emf? Angelegenheit schmuddeliger
BiiCher in grossen Bibliotheken ge—

worden." (Erklijmng dcr Anarchos von

Wctzlar)
T1012 des scheinbaren Grabens und

998 offenen Generationenkonfliktes -

h1_0r die hciligcn Schriften, da das

2iumen der verstaubten Bibliotheken -

“’11ch Koehlins Antiquariatzum Forum

d‘CSCr neuen Anarchos und Anarchas, -

Stellte er doch eine Buchhandlerin aus

d16ser Anareho-Szene an - sie sollte

“10111 die letzte sein: “Ich hatte meine

StuI‘m und Drangjahre langst hintermir

Und war, obwohl von der Bewegung

angerfihrt, nur am Rande dabei. Mein

Vorkliegsanarchismus, den ich vertre—

ten Zu konnen glaubte, erschien diesen

J“"gCrcn schon recht konservativ. Anti-

?Utoritarismus, Feminismus, linker To-

fllltarismus spielten wild durchein—

aUder. So wurde in der Buchhandlung
mchr diskutiert als gehandelt.” Dass

def Alt-Anarchismus Defizite hatte in

Sachen Feminismus, ficl den ‘Altanar-

chisten’ ebenso schwerzuzugeben wie

den J ungen, dass der Che Guevarakult,

dieKuba Verherrlichungunddasblinde

KopierenmarxistischerTerminologien
nichtmehr viel mit dem Ideal der Herr-

sehaftslosigkeit zu tun hatten. Dabei

erwies sich ‘chhlin in der praktischen

Alltéiglichkeit als der Tolerantere, als

viele der 68iger, die in ihrem unver-

sohnlichen Dogmatismus direkt den

Weg iris wohlsituierte Bfirgertum an-

traten.

Akretlie stall Anarchie

Doch mitten in diescn Wilden Ausein-

andersetzung mit den neucn Linken

zwingt cine neuerlieh ausgebrochene
TuberkUlose Heiner Kechlin, im Herbst ‘

1970, zu einem weiteren Kuraufenthalt

in Davos. Dort konkretisierte sich dflr

Gedanke, nochmals cine Zeitschrift zu

publizieren, um seine alten Idealc 11nd

Ideen und die seiner Genossen und

Freunde wachzuhalten. Doch erst im

Februar 1973 crscheint die erste Num-

mer der “Akratie”: ”0bwohl auch der

historische Anarchismus zur Sprache
kommen sollte, wollte ich das Wort

’Anarchic' als Zielsczzung vermeiden,

halte das Wort doch fur viele einen

Beigeschmack van Gewalttc'itigkeit

einerseits und wellfremder Utopia an—

derseits. [ch wd'hlte das Wort ’Akra-

tie' ." (Akratie No. 2)

Sein alter Freund Antonio Birlan

steuerte den delinitorischen Artikel bei:

“Kein ausserer Zwang, d.h. keine Re—

gierung und nichts, was im Wirtschaft—

lichen zwingt, sich einem System ein—

zufiigen, ware es aueh das beste oder

das, was man gerade flir das beste

hielte.(...) Akratie ist Freiheit in allem

odersieistniehts.”(“Akratie”in“Alcratie"
No. 1) Die gesellschaftliche Reform in

die Richtung der absoluten Frcihefl, die

nie ein Ende finden diirfe und deren

Vorantreiben mit dem Begriff der

“akratischeren Akratie”, beschreibt

wohl das damalige Ideal Kochlins am

besten. Die Zeitschrift erlebte 15 Num-

mcm (bis Sommer 1981), an die sich

die bis 1990 publizierte Schriftenreihe

“Sisyphos” anschloss, deren Beitrfige

vor allem philosophische, geschicht—
liche und zeitgeschichtliche Essays von

Heiner Keehlin fiber Camus/Sartre, den

Genfer Ketzer Servet, und einen ak—

tuellen Beitrag zu Kuba und Israels

Politik beinhaltete. “Die 15 Jahre,

wfihrend denen ieh die Mamie heraus—

gab, halte ieh ffir die fruchtbarsten und

produktivsten meines Lebens. So wie

ich es heute ache, besass ich erst in

jenen Jabren each meinem zweiten

Davos Aufenthalt die nbtige Reife, um

etwae zwar von einer in mi: lebenden

Idee angeregtes aber doch nichtim luft-

leeren Raum fiber der Realitéit schwe-

bendes auszusagen. Der Karin Kramer

Verlag (...) hat es untemommen, die

besten meiner Aul‘sfitze zusammen mit

frliheren, spliteren and each gleich—

zeitigen unvereffentliehten Vortrfigen
in einem Sammelband enter dem Titel

‘Philosophie eines freien Geistes' her—

.

auszugeben."
Die letzteNummerder Akratiebefass—

te sich emeut mit einer Pmtestbewe-

gung, der sogenannten EOiger Jugend-

bewegung. In ihr erkannte Heiner Koch—

lin gar keinen Ansarz von Sozialismus

mehr, obwohl er fand "die Forderun-

gen der rebellischenJugendlic/ten sind

ausnahmslos berechtigt”. Er fibersah

dabei den tiefen anarchistischen Ansatz,

der sich klar von der 68iger Termino—

logie distanzierte und sich mitder Kritik

an Kuba und anderen Linken lkonen,

Kbchlins Vorbehalten ann‘aherte. Die
'

Krawallesah er jetzt nur noeh ale sinn-

lose gewalttfitige Negation des Be-

stehenden ohne positive Ideen. Wieder

einmal nahm sich keiner der Bewegten
die Mfihe, ihm die Gemeinsamkeiten

ihrer Ideen aufzuzeigen, wie auch Keeli-

lin keinen Ansatz zum gemeinsamen
Handeln mehr finden wollte - wobei er

immer breit war, mit alien, jederzeit
fiber Alles zu diskutieren.

Seine Lebenserfahrung, mitdem ‘real

existierentlen Sozialismus’ und class

jede Protestbewegung dutch den Mar-

xismus/Leninismus zerstert wurde,
liessen Kochlln, mit zunehmenden

Alter, zuweilen fiberall kommunistische

Geister sehen. Er fibersah positive An-

satze wie 2.13. die des marxistischen

Theoretikers Karl Korsch. Dabei geriet
er aber nie ins Fahrwasser des biirger-
lichen An tikommunism us, sondem ver—

suchte einen ‘libertéiren Antikommu-

nismuS’ zu lancieren, der sich klar vom

antisozialistischen Antikommunismus

des Biirgertums unterscheiden sollte.

Das seine Angste vor einer repressiven
Ideologie, deren Wirken und Ursprung
er in seiner unveroffentlichten Arbeit

“Zwischen Skylla und Charybdis/die
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heimallose Linke der 1930er Jahre”

wohl belegl halle, nichl nur Uberreak-

lionen waren, zeigle sich in den emeulen

Erfahrungen, die er in den 70iger Jahren

mil seinerKubaarbeil und seinem Israel-

Engagemenl maehle sollle.

So wurden er und seine Freunde 1976

am 1.Mai von den Slalinislen emeul

liillich angegriffen, als sie ein Trans-

parenl mil der Aul‘schrifl “Gegen den

Terrorin Chile und in Kuba” millrugen.

Lange wolllen sich die Anarchislenln-

nen mil diesen Parolen nichl solidari-

sieren, die viclen Anarchislen in Caslros

Kniislen vergessend. Nur Kochlin und

einige andere allere Anarchislen wie

Souchy waren es,dieimmer wieder auf

diesesslalinislischeRegimehinwiesen.
Daran andene Heiner Kochlins chr-

sclzung von Sam Dolgoffs “Leuchlfcuer

in der Karibik”, mildem er personlichen
Konlakle halle, wenig - ja es schien so

als schamle sich der Verlag derZusam-

menarbeil mil einem alleren krilischen

Genossen: “AufErsuchen eines klcinen

denlsehen Verlages fiberselzle ich das

Buch ins Deulsehe, wobei ich, um eine

bessere publizislische Wirkung Zu

erziclen, die Slellen, die sich nichl mil

Kuba sondem mil Anarchismus im

allgemeinen befasslen, ausliess. Der

Verlag war dann anscheinend anderer

Meinung und brachle den ganzen Texl

mil ein paar sprachlichen Verbesse-

rungen, ohne meinen Namen zu nen-

nen, heraus.”

Bedrohl wurde er ebenso als er auf

einer Anliisraeldemonslralion laulhals

“Solidarilal mil Israel” schrie. Kochlin

war nie ein blinder Beffirworler der

israclischen Polilik, sondem schloss sich

der Krilik derj fidischen Friedensbewe—

gung am Slaale Israel an und bejahle
die RechlederPalasLinenserInnen ohne

. aber die Tolalilal der palaslinensischen

Gegenbewegung zu versehweigen und
den lalenlen Anlisemilismus zu liber-

sehen. (...)

Reisender Lebensabend

Ende der 80iger, Anfang der 90iger
brach er gedri'mgl durch seine Frau, zu

mehrcren Reisen um die' halbe Well

auf, seine alien, noch lebenden Genos-
sen zu suchen und besuehen. Viele
waren schon lange lol oder lagen im

Slerben, wie Diego Abbad Sanlillan,
einer der wichligslen Theoreliker des

spanischcn Anarchismus, den er in

Argenlinien gerade noch an seinem
Slerbebell anlraf.

Viele Erinn'erungen kamen auf und
leidvolle Biographien von Verlreibung,
Verfolgung und Armul der Kampfe-
rinnen und Kampfer des Freiheilsideals
begegnelen ihm und seinchrau. Zuriick

inBasel, anl‘angs der 90iger, wurden

semegesundheillichenProblemeimmer
akulcr, doch noch einmal war er auf
einer Demonslralion zu sehen. Es war

cine Anlifa—Kundgebung gegen eine

“Schlagelerfeier” im Schwarzwald, wo

Kochlin, liber das Anwachsen der

Neonazis besorgl, “Nazis raus aus

Schonau”, lrolz Alemprobleme, mil-
skandierle. Seine lelzlen Arbeilen vor

seinem Tod gallen Sludien zu Proud-
hons Werk - wie viele all gewordene
Anarchislen es vor ihm lalen. Seine

unveroffenllichleArbeil“PierreJoseph
Proudhon, ein come back?” isl keine
unkri lische Verherrlichung des Werkes

— wie bei so vielen andem alien Kampen
- sondem eine krilische Anseinandcr—

selzung mil dessen Oeuvre und eine

Unlersuchung seiner moglichen Aklua-

lilal. So gehl er darin ausfiihrlich auf

den Antisemilismus Proudhons ein,

ohne ihn zu verharmlosen oder als

unwichlig abzuwehren.

Schon sehr gesehwéichl, sein Anli-

quarialschon lange weilergegeben, und

Ieidend,reagierl er im Februar 1995 ein

lelzles Mal offenflieh, fiir den Anar-

chismus Parlei ergreifend. Er schrieb in

den ‘Schweizerischen Monalsheflen’

mileinen Beilrag - ”Anarchismus- der

Gegensatz zu Herfschaft/eine Kor-

reklur" -

gegen einen, dorl erschienen

liberlfire Ideen diffamierenden Arlikel,
an.

Am 7.Mai 1996 erliegl er seiner

schmerzvollen und schweren Kmnkheil,
noch wach im Geisl:

Was von ihm weilerleben wird, isl

seine Idee des Anarchismus als Mog—
lichkeit der absolulen Freiheil in der

Existenz der Menschen und dem damil

verbundenen Enlwickeln einer Bewe—

gung der Toleranz, deren Voraus-

selzungen er im September 1948 in

einem Arlikel “Gedanken zu Anar-

chislischen Slreilfragen. ‘Der Buch-

slaben telet aber der Geisl machl le-

bendig’” Lreffend in einem Salz for-

mulierl hal: “Die Uberwindung dcs

Buchstabengeistes und der Systcmge-
bundenheit ist eine Voraussclzung, die

der Anarchismus erfz’illcn muss, wcnn

er weirerkommen will."

(“Der Freiheilliche Sozialisl" Nr. 9 Sept.

1948)
‘

Anm. des Aulors: Zilierl wurde aus dcm

unveroffenllichten Typoskripl Heiner

Koeehlins Memoiren “Am Rande ch

Geschehens, Erinnerungcn". Alle nicht

bezeichnelenZilale slammcn aus dicsem

Text.

Absolute Mehrheil der SP im Kanlon und

Sladt Basel. Die irote Phase Bascls

dauerle von 1935 - 1950

Jean Paul Samson, Schriflsleller (1894
-

1964). Uberselzungen von Silone und

Brupbacher ins Franziisische. Tcilc ch

Nachlasses Samson befindcn sich if“

Nachlass Kochlins.

Polizei-Fichen Heiner Kochlins aus dem

Nachlass

Schweizer Zwangsmassnahmc: Seit 1994

werden Nichl—Schweizcr Personcn, ohne

Papiere oder die von einer Abschicbung

belroffenen sind, in Spezialgefzingnissc
eingesperrl.

Anm. der SF—Red.: Eiru'ge Anmerkungen

gingen leider bei der Konvertierung

verloren. Der Artikel is! zudem auS

Plazzgriinden leichl gekiirzt warden.



ila Nr. 203, Min 1997

Terror gegen Arme Der Krieg gegen
die “gei‘ahrliche Klasse” * Wie sie die

Zukunft massakrieren * Unbeschreib-

liche Zustande in Brasiliens Gefang-
nisscn * “Soziale Sauberungen” in Ko—

lumbien *
Repressionen gegen Jugend-

“Che in Argentinien
* “Soziale Sau-

berngen” in Koln als Teil eines welt-

weiten Umbmchmanovers * Berichte

“11d Hintergrunde Nervenlcrieg in

Lima Hoffnungenaufe111
‘

,

Ende der Geiselnahme
* Perhanr’che

Kumpanei: Polizei, Milit‘a‘r undJ’u-stifi
WieEcuadors Prasident zuru‘ckgetreten
Wurde *

Heiratsmigration aus Brasilien
*

Interview mir derJuventudAntiauto—

riana Revolucionaria, Mexico * Eine

Welt Wirtschaft Steuergelder ftir den

Arbeitsplatzabbau bei VW * Kultur

Brasilianiosche Kino * Zum Tode von

J- Antonio und Osvaldo Soriano *

Bezug: ilo, Heerslr. 205, 531 1 1 Bonn

Elnzelpreissr DM, Normolobo 70. —

D€mocracy and Nature, Nr.8

Murray Bookchin: The Democratic

Dimension of Anarchism * Cornelius

Castoriadis: Tthroblem ofDemocracy

TOday * Takis FotopOulos: Towards 3

NOW Conception of Democracy
*

ThOmas Martin: The End ofSovereignty
*

William Mc Kcrchcr: Liberalism as

Democracy
Bezug: 1449 West Li’rfie’ron Boule—

VGrd, Suite 200, Lih‘lefon, co 80120-

2177, USA, US 5 9,50 (L'Jber SF bezieh-

bur)

: Jan Jacoh Hofmann

Si'ldwind, Nr.12

Zaire/Ruanda: Die Verdoppelung eines

Konflikts * Naher Osten: Riickschlag
im Friedensprozess

*

Pharma-Patente:
Teure Gesundheit fur den Stiden * Gold

—— alter Rausch, Zerstorung inbegriffen

Bezug: Sfldwlnd c/o (51E, Berg-

gasse 7,A-1090W1en, 6 5,QDM (L‘Jber

SF beziehbor) __

1;:
351%

iz3w, Nr.220,Marz 9%?
Schwerpunkt: Organisierte Barbare -

.

Folter und Vergangenheitspolitik
*

Organisierte Grausamkeit - Zur Ge—

schichte eines Herrschaftsmittels
*

NGOs auf dem Spendenmarkt
*

Intellektuelle im Iran * Homosexualitfit

in der 3.Welt * Gewerkschaften 11nd

Globalisierung
* Winschaftliche Regio—

nalisierung in Siidostasicn * Der weib-

liche Kerper1n der Literatur Afrikas

Bezug: isz, PF 5328 79020

.Freiburg Elnzelheff8.—-,DM A80: 60—

117/1111»

Lateinamerika Nachrlchten 273,

April 1997

El Salvador GroBe Erfolge der FMLN

bei den Wahlen *
Nicaragua Regierung

begann mit der Vertreibung arbeitender

Kinder * Bolivian Hunderttausende

trauem um Carlos Palenque
* Mexico

Zedillos Ignoranz verbautden Dialog
*

Intergalaktisches in Spanien
* Claudia

Rodriguez wieder frei * Privatschuldner

in verzweifelter Lage
*

Guyana Cheddi

Jagan ist tod * Jamaica Zum Tode

Michael Manleys
* Kuba/USA Wa-

shington winkt mit Dollarmiliiarden fur

ein Post-Castro—Cuba * Braeilien Die

USA und die brasilianschen Folterer *

Sextourismus auf der Amdagebank
*

Argentinian Seit 20 Jahren gehen die

Mutter der Plaza de Mayo
* Rezenaion

Eduardo Galeano: Wandelnde Worte

Bezug: LN—Veririeb, Gneisenausir.

20, 10961 Berlin.'Elnzelprls DM 7.—-— /
Normal-Abe DM 70.——.

Die Beute, NRJS (1/97)
U.a. Fltichtlingsverwaltung und Ab-

schiebeknast * N Raubgold
* Inter-

Bezug: Die Beu’rePF 100 624.6000!)

Frankfurt 16.-DM

Forum, Nr. 210, FebJMéirz 97

Thema: Den Norden abwickeln: Ist

kleiner wirklich besser? *‘
Abwicklung

- macht das Sinn? *

Tupac Amarus

Wiederkehr *

Neuinszenierung Ser-

biens *

Flijchtlinge und Gesundheit *

BUKO-Protokoll * Interview mitlinks—

Redakteuren: "Tod durch Kultur"

Bezug: Forum, Buch‘rs’rr.14/15,
28195 Bremen, Einzelpreis 7.—DM
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Der SF an die Kia‘skelv j

Wir walkn‘dém SF “me/1r.“ Akzeptané
verschaflm Diese Zeltschrift sol! mehr

_

in die (jfl'emlichkeit. Wir werden ver-

su‘chen nac‘h. and hath ‘einen Kiosk—
’

vcrlrieb arJzubauen. Aus eigener Kraft
fill]! Ims dies ,aber schwer. Wir bitten

deshalb unsere Unterstr‘lzzerlrmen um

vermehrteSpénden, damit wirAnzeigen,

Anlauflmslen etc. finanzieren kb‘nnen.

Werkarm, spendefi'ir den‘ "Pressefonds"
'

des SF! ,

,

Wirwarden wieder eine Liste der Spen—

derlnnen in jeder Nummer verbfient-
,

lichen. War nick! genannt warden will
*'

teilt um, dies einfach mil.

Salad & Merci!

lnlema rby Sachs/Versioné; ; Alfie Nummern
(besonders for Buchlédenl)‘ '

’

'- ‘Diémllmmem 0-23, 44, dle Sender—

' ‘ hummern Feminismus l, Verfoll der

Arbéai’r slncl vergrlffen.
Die SFwPakete far nur lO.~DM zzgl.
Porloklosten (6,10) slnd wellerhin

erhdfxllllch:

Pake‘rl (Nr.24-30)

4 WWW (Nr.3l—38)
?

i
Pakew (Nr.39~47),(ohne Nr. 44)

Herzllchen Dank,
an die Spenderlnnen! Dle Spenden
helfen uns derzellsehr. Die finanzlelle
Siruo’rlon des SF ha’r slch durch den

‘

34

Verkaufsrflckgong lm Buchlnandel
’

V9“ 580 Exempleren ouf 360 Exem-

, Pakel 4 (Nr,48~53) IliDCEIIlhrEi-ligzle:lelzlendrelJahrendew
1

‘ Pakef5(Nr.54-58):15.-DM ,

SC 'eCh’ferl- Em wenig war

drese Enlwlcklung hOUSQemGCht. er

Mr. 59 en’rhcfil’r u.cr.:M. Wilk: Aus Clem “We“ den 53? in elnen Verlrleb ge-

lnnem ales Sparpczkels, D. Schfllze:

l Die Deu’rschen slnd gefc‘izhrllch: B.

E Schmrlowskl: Der Babynahrungsher-
slelier Hipp; Subcommondonre

Marcos: Kommuniqué: H. Banner: Der

Deriva’rehonde‘l; -D. Nelles: Die on-

archlsllsche Jugend: BUKO—Berich’r

ale, 683., 8.—DM

as zu enllos’ren.

n‘rleb verzégerle
ca. 34 Toge. Im

l: dcnn nochmol

or zwel Wochen

aden der SF off

hen wurde and

Jo
en uns deshalb

F kL‘Jnffig wleder

D.h. olle Buch-

Spenden tflr den Pressefonds des

Schwarzen Fadens:

Nam enll‘ré'tlr u.a.:Anll—Expo-AG:

Nachhalfige Propaganda ft‘jlr dos

3.Jcahrlclusend: M. Kll’rmann: Die neue

Mllllorislerung der Gesellschofi: H.

Walbel: Neofaschlsmus ln Osl—

deu’rschlond; lnlerview mll Blrgl’r

Rommelspocher; N. Chomsky: Ziele

Lind Vlsionen (Hell der Bookchln—

Chomsky-Debol’re), U. Bréckllng:
Anarchis‘rlscher An’rlmlllforismus lm

Kaiserreich: W. Slerneck: Techno und

Cyberlrlbe , T. Wagner: Von der Suche

noch der Anarchie, etc. 683., 8.—DM

R.P., Hamburg 15.": E.¥=., Berlln l5»
U.K., Oldenburg 15,-,- K.l—l., Berlin 15.-:
SK. 8c A.K.R., Gundershelm 15m: A.B..
Manchen 35:: 7.6., Trier 6.~: W.F..
Vlorho l 5.-; O.K.. ldarflbersleln 120.-
; B.W.~W., Eslorf 15:: HS, Kiel 50::
J.A., Aachen lOO.-; P.B.-M., Wies-
boden 35.—; 5.8. . Narnberg 15:: KO.
P. Grebenou l5.-:

Gesaml: 471.-

lederverkdufef-

ol‘ren den Faden

Erschelnen. Wir

‘-n Bezieherlnnen

are! slch nochein—

b und in welcher

F wleder in lhr

n. lm Gegenzug
Buchhandlun—

enlllchung lhref

o Johr in dieserl

l
l

l [63] SF 2/97

1,
.



AWIederverkaufss1elien(133SF

(ohne Wiedewerkauferlnnen)

Infoladen Volk 81 Wissen, Schicch1hofs1r25. 06844 095560
\

Tierro
YLibenod-Infoloden;Thiergoneners114.08527 Plouen

Infoloden Doneben Liebigstr.34,102471381111‘l
R01111191 Buchloden Rdumers1r38. 10437 Bei’iin
ALaden,Schwarzro1buch-Ver1czg,Rofhenowerstfza 10559 591“"

Buchlcden Schwarze Risse 0.8111. Gneisenous1r..2 109613611111
Retofion Einzeihondel. Mehringdgmm 51.10961 Berlin

DosArobische Buch. Horstweg 2.10555 81911111

ElLoccoKreUzbergs1143,10965 891111"!

8
Books. F61ckens1elns1r a7 10997Bedin

Oh 21-13uchlc1den, Oroniens11.21, 10999 Berlin

Infoloden Omega $porrsfr.21.13347 Benin

AUVOIO--Buchverscnd, Knobelsdorffs1r8; 14059 Berlin
‘

lnfoioden c/o JAZ,Augusf-Bebel-S1r.92,18055 Rosiock

He'nfiCh Heine Buchlo’dgn, Schlfl19rs1r.i. 20146Hamburg

Buchloden Osfersfrose 051915110559 156 20357 Hamburg

BuChladen Schwarzmcrk1,KleIner Schoferkomp 46 20357 Hamburg

Cofé und Buch, Mork1s1r. 114 20357 Hamburg

N0LI11lus Buchhandlung Friedenscllea 7-9. 22765 Hamburg
Libenore Jugend/FAU 1ho‘densII. 118 22767 Hamburg

'

30210195 Zentrum e.V. Schinkelring 161. 22844 Norders1ed1

:zloimBuchloden. JungIeInsIIeg 27 24103 I<Ie‘I
,

ode” Omega Bohnhofs1r.44 24534 Neurnunswr
Curl Von Ossie12ky-~8uchhondlung Héiligéngeiflgong 9, 24937 FlenstIg

:SL‘r/fn Ossie1zky-~Buchhondlung. Achternsh. 15/162612 Oldenburg

N-quc-Efozeflmm Augus’rsfr502 26121Oldenburg

BUCthd

911 Im Os1er10r. Fehrfeid 60. 28203 Bremen

BBAW

en in derNeus10c11 Lohns11165b. 28199 Bremen
o‘Gden. S1. -P6uii-S‘1r. 10—12 28203 Bremen

|n1

L

9mm10nc1iismus Buchioden EngelbostelerDamm 10 30167 1101100ng

12:22:11 Korns1128/30, 30167 Honnover

Al"we“:Buchioden,(~391bers11.6
30169 Honnover

Imogmp
Ofd PF 201131319 Sehnde

BDP Bo

F39 C/o A119 Pauline, Bielefelderfiré. 32756 De1mold

EUlens
rchener 51112 33098 Pcderborn

Gest0:996-Buchioden HogenbruchsIrJ 33602 Bielefeid

Webs, zen
Schorf Druckkoliekfiv Elfbuchenstr.18.34119 Kossel

BUChiQd
“Ch? Versandbuchhondlung S19|nbeChW99 M 34123 Kossel

BuchIOden
Ro1er Stern. Am Gn'Jn 28 35037 Morburg

lnfolodeen
11019 $11089 Nikolaikirchhof 7.37073 Géfiingen

BiBABUZEn
Juze Innens1od1, 8urgers1r.41, 37073 Gotfingen

ASIABU
Buchhondlung, AochenersfrJ 40223 DusseldOYf

Chhondlung, Heinrich Heine Unix/915116155“. 1.40225 DL'IssekZiOl’f

:2;:::UChloden, Schillersir.-2224.41061 Monchenglodboch

Wildstylené
BIunnensfr.41 42105 Wuppefloi

“Drama8

uchversund, 1m Rosenhof 226, 42859 Remspheid

U80Buc‘h:bU-
Laden Humbold151144 44137 Dorfmund

No1SIOnd:ndlung.Universi1515s1116
44789 B6chum -

HeinnchH

Dchenisch. Universflafssfi 150 44801 Bochum‘

AfiQIm“1geimaBuchhondlung, Viehol‘ar P1612845127 5559”

Such'mr?U<>hhc:ndlung,1-ierners1r.16,45657 pecwnghcusen

Syndikm :vier
Klos1ers1r.21 45879 Geisenkirchen

DeIQnd
-Medienver11ieb, Bismarcks11416, 47443 M0915»

Imo[emitfuch[Oden,01011170033117,47798
Krefeld

UmWeme t

nkroh‘,DCIh1wegl>4 48153 Munster

Inmodenn
rum. Schomhors1s1r.57 48151 Munfier

Derqnd
A119 Mumnze 12, 49074 Osnabruck

‘

8%th 9:!
Buchloden ZL'Ilpichers1r.197. 50937 Kéln

_

Beekhon
lung Schworz ouf Weiss Venioer STr220 508231<oln

'

BUChIOdUSBuchhondlung Trich1ergosse 14.52064 Aachen

Bucquen
Le $6bo1.Brei19 S11. 76, 531 1 i Bonn

9046 Koisers1r.,46 53113 Bonn

B'UCthmdlung1m Gegeniich1 Glockensh 10, 54290 Trier

AI<Azg~aII1<enreIdeIsII.Is. 54497 Morboch

11612der11-Werla1ctt.€rofle Bieiche 42 55116 Main:

Cordobeia-8I1chloden
Fraueniobs1r40. 55118 Main:

lnfoioden R12.8/0 ASTA FH, Am Flnkenherd 4 56075 Kobienz

_
BacherkisIe. 81511161016113. 57076 Siegen

VQuod1mvBuchlod6n. Lange S11 21. 58089 Hagen

“‘D6sArch1v, c/o JUZE Knrnacksweg44,58636159niohn

Land In SichtBuchloderg 12011912161143 60316 Frankfurt

Derondere Buch w :

Bachenoden Neckars 60681511.”. 68167 Monnhel

Au1onomes Zen1rum. A119 BergheimersTr.7o,69115 Heidel erg

Eine—Wei’r-Zemrum/Friedensiaden. Am Karis1or 1, 691 17 Heidelberg

W. Niedlich-Buchhandlung, Schmole 51r.14, 70173 810119611

Bacherecke Fro Diovqlo. Pfonsfl]. 70182 3101196111

Schwarzes Schof-Buchloden. Reh‘hcusplcnz 2, 71634 Ludwigsburg

Buchloden Die Gruppe. Mflnzgasse 15, 72070 Tubingen

Jakob-Fener—Buchloden, Georgens11.26, 72764 Reuflingen

Druckcoopercnive. S1elns11.23. 76133 Korlsruhe

Phdnmsia-Buchloden. 01119151125, 77652 Offenburg

Schwarze Geiss-Buchloden.0bermork1 14. 78462 Kons1cnz

Jos Fer-Buchloden, Wilhelmsir.15, 79098 Freiburg

Ech1-Optimai GmbH, J6hns1r.6. 80469 M0nchen

Bosis-Buchloden, AdolberTsTr.41b-43, 80799 Manchen

Infoloden Ke1lergeis1, Breisog:herstr.12. 81667 Manchen

[rrlich1-Buchioden. lnns’rr.456. 83022 Rosenhelm

Buchiocien Kleine Eule, BL’Jrsfengosse 7, 88131 Lindou

Buchhondlung Dieckmonn. Schlehengasse 6, 90402 NL'Irnberg

Libresso-Buchhondlung. Petar-Vischer—S1r25. 90403 Narnberg

885. 61086 Messergosse 8, 94032 Possou

P9191 Engs1|er Bacher u. Zehschriffen. Oberwoldbehrungen 13, 97645 Osihelm

Infoloden Zehn. Wielondgasse 2-4, A-1 100 Wien

Buchven‘rieb Stonehenge. Hahngosse 22. A4090 Wien

SUcMind-Moguzin, c/o (DIE. Berggasse 7.A~1090 Wien

Kunurverein KAPU. Kopua'ners1r36, A-4020 Linz

Buchhondlung Pomoss,Speckbochers1r.21 A—6020 Innsbruck

lnfoloden, PF 2227, CH-5001 Aorcu

Romp-Laden. PF 6347. CH6006 Luzern

Buchhondlung Lesekcrffee. Neusfam‘gcsse 9, (311—8400 Win1en‘hu1

Schonzpeter Buchhondlung. Schulhouss1r.3. (EH-9470 Buchs

__ A116res/Commenius-An1iquori61. thousgosse. PF. CH~3000 Bem~8

Pinkus—Genossenséhofl. Froschougosse 7. CH—8025 Zflrich

‘

Bokcofen, Hjeimsgo193 N0355 Oslo

Boekhondel Hel Fort v61) Siokoo, Pos1bus 16578. NL 1011 NK Ams1e1dom

_Boekhondel De Rode Hund. Prins Hendrikshcat 138. N1.-2518 HX Den Hoog

07959 U579 7'57 unvo/Is/a'ndlg. 0/” d/e/sn/gsn, die ribs/3707797197799 Anoras—Bem ode!

du/ch die SchII/a/z auf Waw-fluéga/Iand/ung beliefs/7 warden undh/‘er

oufgenom'men wards/7 wo/lsn bgs [new/den. Nanf/bh ouch al/e die), die s/ch neu

oder Meder47/ 61:19 Au/nahme d
‘ ‘

[WWW
Sail/meat Mischa/den!
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